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INHALT
des

s o c b s n n d t i e r z i g s t e a Jahrganges
der

allgemeinen musikalischen Zeitung
vom Jahre 184 4.

/. Theoretische und historische Aufsätze.

Dorn, B., Original oder Ilearbeituog T (Leber Handels Jephla n. f. w.)

Bis Blick auf Wehm»« Kunstlebeu. S. 161.

£in Brief fon Joaeph Bardo. S. 145.

Einig« Worte über de« ßinflos* der M««ik. 8. 361.

Geissler.C, Besebreibaag der neuea grosaeo Orgel ia dar Stifts-

kirche xa Otsegg ia Böhmes a. s. w. S. 217.

Rahlen, Dr. A., Zar musikalischen Littarutnr. S. 281.

Kossmtly, C, Ueber Robert

S. 1.

— Uaber de« wahren Bndtweck aad Werth der Metik, mit

Bezug ««f „ N«rkoti*ebe Compeoisten." S. 481.

Mose wies, Sebastian Bach's Ch<

S. 105. 377. 466. 593.

Motikeliscbe Zusiande ia Pari«. 6. 433.

Nasenbär«;, C, Die Baues I.n-ilrrcunip'iuijlra. S. 74S.

Paal Heinleia, ein CoaponUt de« 17. JnbrbnnderU. S. 249.

Wilk«, Bemerkungen über Herrn Backew's Aufsatz „Dan
Doubletlensyslem i«t keine aeae KrfiodaQg." S. 81.

Zar Geschieht« des Mamiergesanges. S. 49.

//. Nekrolog.
Ha. er, Aog. Ford., Matikdirelor ia Weimar. 8. 849.

///. Recensionen.

1. Schriften über Musik.

Ba unter, Henry J., Deneetic Muiic Tor Ibe weultby, or a

for ibe arU and it* progress. S. 853.

Becker, C. F. , Evangelische« Choralbuch. 8. 177.

Crivelli, Art of sioging. wita «lUratiao and aew iolfegfio« f«r

ibe celtirution of tbe Ba>i voice. 8. 852.

Farial, Pellegriao, Letter« «opra U Mösle«. S. 853.
Ferrari, A., Progell» di UiUrme de' Tcairi niusieati italiaai.

S. 8i3.

Furiteaan, A. B., Die Kamt dea Plbleispiels ia theoretisch»

praeüseber Besiebasg. S. 713.

Gtafcale, Bmannele, I Baa«i aamereü di Fädele Fenarali. S.853.
Rnorr, Jol., Malerialiea für da« meebaaisebe Cloierspiel. S. 822.

Kuakal, F. i-, Kleis« Muiiklebre. S. 817.

Lahe« J. C, CompotitioBslear«. 8. 447.
Oalibiebeff, Alis., Noevelle BUgrapbie de Mcz*rt, «aivie d'un

aperen «or l'bifteire eeueraie da la muiaue et da
l'analyse de prineipales oeuvre« de Ma««rt. S. 282.

Seidel, J. J., Die Orgel and ihr Ben. S. 21.

Sei T«r«otismo. Sunt« di n«a Memoria dal dettor Laigi Ventur»

da Tr.«i. S. 853.

r scottMO «o.e.. 8. 8,3.

Ueber des Bau der Geige nad anderer Saitaniastrniaeate. Nach
eiaen Ib Pari* von Savart gehalteoea Vortrage in*
DeaUeb« übertragen. S. 123.

Wallhridge, A., The «euueati«! System «r mnsicl uotioo. aa
enlirely aew Methed or writio

2. Musik.

A. Gesang.

a) Kirche.

Blomealhal, Jo». Vater unser, Nr 4
gleltnng reo 2Violin«n, SViole.

2 Trompeten , Paakcn nad Orgel. Op. 90. Part. a. St.

S. 694.

Grell, A. E., Pnngsilied für 5 Sole- ». 4 Cborstimraen. Op. II.

s. xa.
— Selig «ind die Todlea, Tür 4Sala. u. 4 Cborstimiiie».

Op. 18. S. 222.
— Der Herr tat aeia Hirte, Kr 5 Säle- n. 4 Chorsliiiiaien.

Op. 19. S. 222.
— 3 karte u. leichte 4*timmig« Motrttra: „Herr neige

Deine Obren," „Herr, Deine Gate reicht • weit," und
„Lebe des Herrn, meine Seele." Op. 13. S. 223.

— 2 Motetten für 8Sing«limmeo: „Herr, lehre mich tbuo,"
and: „ Lasset ua« aatar einander lieben.» Op. 2t.
S. 223.

— „Barmherzig und rnadig" u. «. w. , 4stimmig mit Or-
ehester. Op. 20. Cl.-Antx. a. Siegst. S. 834-

— ' Der 95. P»alm. «stimmig mit Orchester. Op. 27. Cl.-Autz.
u. Singst. S. 834.

— Fünf 6«timmige Rirelengesinge neb«! einigen ««timmig*«
AntwoHen aar jeden H»uplg*lte»dien»t das Jahre«. Op.3t
Pirl. n. Sing»«. S. 834.

— Evaagelische Ke»,t«;raduale. 1 1 6slimmis;e Mutrtten far die
Kireheafrste. Op. 33. 3 Hefte. Pnrt. o. St. S. 834.

— Drei «stimmige Motetten. Op. 34. Part. u. St. S. 834.
Hnpfe, J., PretestaBlitehe KirrbrnwasiLea auf alle Fette de«

Jahre*. S. 221.

Lowe, Dr. C, Di* Peslzeiteu. Geisüiebe« Oruteriom in 3 Ah
tbeilnngen. Op. 65. Perl. n. Cl.-An«. S. 577.

Marx, A.B.. Mose, Oratorium ans der beilige« Schrift. Cl.-Aasz.

S. 057.

Spobr, L., Der Fall Babylons. Oratorium io 2 Abtheilongen nach
dem Eodlisekni. de* Prar. Taylor von Fr. Oetker. Part,

a. Cl. Ans». S. »13.

b) Oper etc.

Deaiietti, G., Do« Paaqule, komisobe Oper In 3 A«tea, na«h
dem lulieniseben übersetzt eooH. Preeh. VetUt. Cl.-Aois.

Wien, bei A. DiabeJIi a. Cemp. S. 186.
— Maria di Rehaa, trsgitch« Oper ia 3 Aetea, nach dem

A^abelTn.TempTS!^
CL"äM"' Wl"' M
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IV

Esser, H., Thomas Rlquiqni oder 41« politische Heiratb, komische
Oper ia 3 Arten, aack dem Französischen bearbeitet voo

C. Gellmiek. Vollst. Cl.-Aaaz. Matal , kei B. Schotts

Sühnen. S. 5.

Balavy, CariVI, grosse Oper ia 6 AcUa, aar* dem Französisch™
voo Casimir a. Genn. Delavigoe. V«tl>t. Cl.-Ausx. mit
deaUchrm o, fraaso». Texte. Leipzig, bei Breitkopf u.

Härtel. S. 784.

Meod el«»ob a-Bar tholdy, F., Mosik zum Sommeroachtstraom
TOShakesjiearr.YirrbaadigrrCI.-Au*»,. vom GumpDE inten.

Leipzig, bei Breilkopr o. Hirtel. Op. 61. S. 614.

Taubert, W. , Cböre znr Medea de* Boripidai. Op. 57. Cl.-Ausz.

Berliu, bei Traetwein. S. 793.

Verdi, 6.. Nabucodoaosor, lyrische Tragödie in 4 Acten, gedichtet

voa Temistoele Solen, übersetzt von H. Proeb. Vollsl.

Cl.-Ausz. Wieo, bei A. Diabelli u. Ceiap. S. 26S.

c) Ktnner.

«) und Gesänge,

Baaek, C, 2 Dartteo: ,,lm Herbei" voa Beine, nad : ,,la der
Nacht" voa Leaaa, für 2 Singst, mit Ite^leilung da*
I'ianoforte. Op. SO. S. 27.

Beer, J., Lieder für 4 Männerstimmen. Op. 6. S, IM.
Blätter aad Traaben. Lieder von Jak. N. Vogl, nit Melodieea tob

den vorzüglichsten Compoolsleo Oeslrcicbs. S. 40.

Braaaer, CT., 4 Sstiminige Lieder fiir S.oran, Teaer a. Bau
mit Begl. de» PTte. Op. 42. S. 439.

Dammas, HeUmolb, 3 Daette für Sopran n. Alt mit Begl. de*
Pfte. Op. 8. S. 439.

Brut und Scherz, Origiost-Compeiitloaeo für grosse und kleine

Liedertafeln. Nr. 1. 7 Lieder voo C. Kreutzer, Fr. Sehnei-
der, H. Troba, A. Zöllner, V. E. Becker and A. Neit-
hordt. 8. 437.

— Nr. 2. 6 Lieder von A. Neitbardt, C. Kreutzer, A. ZuD-
»er o. H. Troba. S. 7(5.

Gaatzert. Bertbold, 6 Lieder für 4 Männerstimmen. S. 764.
Grell, A.B., Urflnsteraiss, Gediebt tob Boruemana, Pur 4 Münner-

atimmeo. Op. 24. S. 224.— A. v. Cbamiaao'a Conoa : Das ist die Notb der
Zeit, für 4 Männerstimmen. S. 221.

Höckel, A., Zlgeanerlieder voa N. Vogl, für
Nr. I u. 2. S. 224.

Hü i er, W. , 6 4slhnmige Lieder schwäbischer Dichter für Männer-
slimmea. Op. 20. S. 126.

Halb, Leeis, Lieder für Männerstimme*. 2Cah. S. 763.
Kolliwoda, W., 4 Gesäoge für Soprao, All, Tenor aad Bas».

Op. 124. S. 438. 582.
Keller, C, 6 Gesänge für 4 Männerstimmen. Op. 49. S. 126.
Hcropt, F. A., 3 «stimmige Mäsncrgesänge. S. 293.
Kokt, R., 44 Matter-, Rose- und Spiellieder von Fr. Frbkel,

2stiramig gesetzt. S. 487.
Kossmaly, C, 6 Lieder. (Apollini. Tafrl^iioge fi

stimmen, lieft XVIII.) Op. 10. S. 126.

Krug, Fr., Der Schiffer aad seia Liebchen, voa L. ^».....,
nad Wiedersehen, van A. v. Cbamimo. 2 Durttea fär
Supra« and Teaor, mit Begl. de$ Pfte, Violioe «ad
Violoncello. Op. 17 o. 18. 2 Hefte. S. 26.

Rücken, Fr., 5 Gesänge Kr Sopran, Alt, Tenor nnd Bas». Op.4l.
8. 2*1.

Knust manu, J. G., NaehtwKeblerweisbeit, für Männerstimmen.
8. 202.

Laehner, Fr., 3 Lieder für 4 Mänaerstlmmea. Op. 71. S. 126.
Lübrss,C, 4 Gesänge für 4stimaiit:rii Müooereber. Op. 5. S.268.
Marzebne r, Dr. H-, Rheinweiolied von G. Berwegb, fär 4Mäoner-

ztimmea. S. 221.
Marsebaer, A.B., 6 Lieder für 4 Uäanerstimmea. Op. 15. S.762.
Marx, A. B., Nabld aad Omar, eine Novelle an* den Bildern de«

Orients orlcsea, fär Gesang aad Piaaoferle. S. 329.
Marxie«,^.^ Tafellieder für dstiamigeo Mäaaerchor. Op. 50.

Malebar, J., 6 Gesänge für Sopran, Alt, Tenor nnd Bau 2 Hefte.
8. 438.

Methfessel, A., DU Rheinländer. Heitere Cborgessnge und
Ourtrtte für Männerstimmen. Heft VII. 8. 764.

Mb' bring, Ferd., 4 Gesänge fär 4 Männerstimmen. Op. II. S.J24.
Molilor, L., Eine Liederkreazprobe, Barleoke fir Mäooerebor.

8. 436/
Neitbardt, A.. 6 Lieder für 4 Männerstimmen. 2 Hefte. Ob. 126.

S. 224.
Otto, Fr,, Letzte Lieder, für 4 Mäcnerslimmen. S. 126.
Rohling, G., 5 Gesaage für 4 Männerstimmen. Op. 3. S. 126.
Reichel, A., C 4atimutiga Lieder Tdr Sopran, Alt, teaor aad

Bnzs. Op. 10. Nr. 2. S. 236.
Rcisiiger, C. G., Mnoncrchoreesänge and Quartetten. Op. 176.

2le Sammlung. Heft I. S. 581.
Schiffer, Aug., Heilere Lieder für 4stimmlgsn Mänoergesaog.

Op. 8. Beft 3. S, 580.— Heft 4 aad 5. S. 764.

Scbneider.Dr. F. , 6 Lieder für «stimmigen Möcneri-bor. Ob. 100.
S. 270.

Spei er, W. ,
Liebeafriibliog von Fr. Rackert, für Sopran nad

Tenor. Mit Begleitung des Pfte. Op. 48. S. 440.— Gesänge fbr Mäooerebor. Op. 44. Nr. 2. S. 764.
Stelze, iL W. , Wanderung durch dea tböriager Wald voaL.Becb-

atein, für 4 Männerstimme*. Op. 47. 8. 237.
Truhn, H., Doelt Tür Sopran nnd Tenor: „Ab, che mi maoea

l'anlun." Op. 52. S. 88.

Wicbtl, 6., 6 Gesänge fär 4 Männerstimmen. Op. 7. 8. 234.
Zöllner, A., Liebe. ReligiSser Cborgesaag voa Bollmaea voa

Fallerslebea, für Maoncrelior mit Begleit. v<

oad 2 Poonuoeu ad libitum. S. 763.
ZSIlner, C, Nachtklaage der Liebe. 5 Gesäoge für 4

atimme*. S. 762.

(f) Lieder und Gesänge für

Aaacker, A. F., 6 geistliche Lieder für eine Bariton- oder Alt-

stimme, mit Begleit, des Pfte., nad 2 Choräle. Op. 26.
8. 698.

Ra ock, C, 5 Lieder für eine Rasa - oder Baritenstimmc mit Begl.

des Planolerte. Op. 52. S. 27.— 6 Lieder voo Otto A. Beeck, für eine Singatimme mit
Pianorortebegleitung. Op. 55. S. 697-

Bergsoa,M., 2 Homaoces. S. 347.
Braadenbarg, Ferd., Eib Ton voll«!

eine Singstimme mit Begl. desPianoförte uüd
(oder Horn). Op. 13. S. 699.

Bargmüller, Fr., Dottx seuvrnir. Melodie. Paroles d' Hippolyte

Dugied, mit französischem und deutschem Texte. S. 37.

Com er, Fr., 6 Lieder mit Begl. des Pfte. Op. 33. S. 698.
Cr einer, B., „Da," Gediebt voa C. Bode, mit Begl. de* Pfte.

S. 453.

Dessauer, Lieder nnd Gesänge. 4 Nummern. S. 87-

Drieberg, Louise von, 6 Lieder für Soprao oder Teaer» mit
Begleit. des Pfte. Op. 5. S. 70.

Bngol, C, 3 Lieder mit Betfeil, des Pfte. Op. 5. S. 88.

Esser, H.. „Hol' über," Gediebt voa Tenner, mit Begleit, des
Pfte. S. 37.

— „MatterseeleoaUeiB," Lied voa Teaoer, mit Begl. de*

Pfte. S 37.
— Schlummerlied aad „Sie liebt Dich," gedichtet von

Toeoer, mit Begleit, des Pfte. S. 37.

Bvers, C, Orientalische Bilder, mit Begleit, des Pfte. Op. 1$.

S. 86.
— 4 Gedichte voa N. Leeeo. Op. 17. S. 86.

Franz, R., 12 Gesänge für Soprao oder Tenor, mit Pfte. Op. 1.

2 Hefte. S. 90.

Grell, A. E., 6 Lieder mit Begleit, de* Pfte. Op. 23. 8. 26.

Gumbert, Ferd., 6 Lieder für Soprao und Tenor tuit Uegleit.

des Pfte. Op. 2. S. 69.

Häaer, C, 3 Lieder mit Begleit. des Pfte. Op. 6. S. 700.
Baba,W. , Lied des Kindes, von Goethe, mit Begleit, des Pfte.

Op. 1. S. 85.

H eiste dt, C„ 6 Gertego mit Begleit, des Pfte. Op. 1. S. 70.
Hiller, F., 6 Gesänge mit deutschem und itulieaisebem Texte n.

Begleit. des PJaoof. Op. 23. 2 Hefte. 8. 700.
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VI

H«v«l,J., 5 Gesänge von 0. Preebtler und Göll*. On.30. S. 345.
— Seaattg auf dem M«rf, mit Begleit, det Pi.«f. Op. 24.

S. 584.

Lackier, Fr., 3 Lüder mit Begleit. 4« rWf. Op. 76. S. 55?.— 3 Lieder mit Begleit, det P.a.of. Op. 77. S. 553.

Laicht, Viae., Die Neeae, Gedieht von J. Mosen mit Begleit.

des Piaaof. Op. 13. S. 38.

— „Aar Pligela de* Gesonges, Gedicht von Heine, mit

Begleit, det Piaaef. Op. 14. S. SS.

Lern, Leop.. 12 Gedichte tu« Fr. Rackert, mit Piano und obli-

gatem Violoncello. Op. 30. Mr. I — 6. far Sopran oder

Tener. Kr. 7-12. für Alt eder Baritee. S. 346.

Liebe, Loeia, 6 Gedichte voa Fr. Lodwig, mit Begl. de« Pianof.

Op. 2. S. 698.
— ,, Schwinge, Laftcbee," Gedieht voa Fr. Ludwig, alt

Begleit. de* Piaao u. Violoeedle. S. 698.

Lewe, C, Meerfehri, Ballade voo Freiligrath, mit Begleit, de»
Piaaef. Op. »3. S. 694.

Lehnt, C, 6 Lieder mit Begleit, de* Piaee. Op. 6. 8. 699.

Mtrtcbaer, Dr. H., Caledoa. N. Meiherweltt Lieder, übersetzt

Von Heiaze, fbr Sopran oder Tenor aad Piene. Op. 125.

BeO. 1. S. 24.

— 2Vigilieo für eiaeSepraa- ederTenorstijnme mit Brgl.

des Piaaof. Op. 120. S. 85.

— Jaage Lieder vea Wotfcaiir Müller, für eine Tenor-
oder Sopraottimme. Op. 126. 8. 583.

Matthleax, J., 6 Lieder mit Piaee. Op. 18. S. 699.
Melehert, J., Wae will«! Da mehr, Lied für Sopran oder Teaor

it Begleit. des Piaaof. Op. 12. S. 693.— DieBaldeelaagsreiee, Tür Teaor mit Piaaof. Op. U.S. 693.
MShriog, Ferd., 5 Lieder mit Begleit, des Piaaef. Op. 12. S. 25.
Müs er, C, 3 Lieder. Op. Ii. S. 346.

Moliqae, B., 6 deaUebe Lieder mit Begleit, det Plaao. Op. 23.

?te Sammlang der Lieder. S. 583.
Neithardt, A., 2 Lieder mit Begl. det Piaao. Op. 129. S. 34S.
Heiser, J., Mein Element, voa Ritter voa Treuberg. Mit Pianor.

Op. 14. S. 90.

Nieolai, G-, Der nachtliehe Ritter, nad : det SthiMcia, 2 Ro-
maaxeo voa Ubleod, mit Begl. des Piaaof. Op. 12. S.89.— Det Seile» Tochter, Bellade voa Ferraod, mit Begl.

de« Piaaof. Op. 14. S. 89.
— Der Liebe Lust aad Leid, Liederkraai voa Geatzel,

mit Begl. det Piaaof. Op. 19. S. 89.

Oeebtaer, A., In die Ferae. Gedieht voa Klelke, mit Begl. det
Piaaof. Op. 3. S. 38.

— Das Fische rmiidchen. Gedieht vea Heine, mit Begl. det
Pianof. a. Violoarello. Op. 4. S. 38.— 3 Lieder mit Begl. det Piaao. Op. 2. S. 432.

Reittiger, C G.. 3 komische Lieder für Bariton oder Bast (mit
Cher td likitam) mit Begl. det Pitno. Op. 172 b. S. 345.

Rotenhain, J., Du öde Hans, Ballade voa Kahlen, mit Beel.
des Piaaof. S. 38.

Schladebach,.»., 7 Lieder mit Begl. detPitnof. Op. 12. S. 203.
Seh aman n, Clara, 6 Liedrrmit Begl. des Pianof. Op. 13. S. 254.
Sebweacke, C, 6 Gedichte von Goethe, (Br Tenor oder Sopran,

mit BegH. det Pitnof. Op. 61. 2 Hefte. S. 35.— 3 Gedichte aas der Frilbiofs-Ssg», für Sopran oder Teaor,
mit Begl. det Pianof. Op. 57. S. 75.— 3 Gedichte fdr eine Sopran- oder Tenorttimme mit Beil.
des Piaaof. Op. 59. S. 69.

Speler, W. , Die Stille, Gedicht von M. v. Eichendarft*, mit Begl.

des Piaaof. Op. 46. S. 37.— Die Einsame, Gedieht voa Schuhmacher, mit Beel des
PO*. Op. 47. S. 37.

Staadigl, J., 6 Lieder für eine Bast- oder Baritoostiamie mit
Begl. det Piaaof. Op. 20. S. 71.

Stera, *., 4 Lieder far eine Soprno- oderTenorsiimme mit Begl.
de« Piaaof. Op. 17. S. 109.

Tiehtaa, 0., 6 Gedieble von Ubltod, Mosen, Brentano a.t.w.
Op. 22. S. 347.

Tomatchek, Gedichte vo» Schiller. Op. 85— 89. SHefte. S. III.— 3 Gesänge mit Begl. det Pianof. Op. 92. S. III.— 3 Gesänge von Schult, mit Begl. det Pitaof. Op. 77.
S. Hl.

Trommel und Panne. Bla Lledeeeytlni, von Job. ff. Vagi, mit Me-
lodieen von dee vorzüglichsten Capeilmeittera der k. k.

«etreich. Armee. S. 26.

Truha, H-, Das Blnmeamadeben, far Mezzosopran aad Pianof.

Op. 63. S. 88.

— Prinzessin Ute, Gedicht voo Helao, fdr eine Sapraastimme
mit Beel, des Piaao. Op. 55. S. 597.

Veit, W. H., 6 Gesänge mit Begl. des Pianof. Op. 21. S. 598.

Weist, *., Wanderlieder, fgr eine Sopraa- oder Tenorttimme.
Op. 9. S. 70.

Wiehtl, G., Sehosacbt, voo C. Heinemaaa, für eine Tenor- oder
Sopranstimme mit Begleit. des Piaaof. aad Violoncello.

Op. 6. S. 255. i

B. Instrumentalmusik.

a) Sympbonieen und Ouvertüren für Orchester.

Berlia, Grande Oavertnre triomphtle ä grand Orchealre. Op. 66.

S. 691.

M 8 1 1 e r, Fr. , Deaxicme Symphonie poar graad Orchettre. Op. 54.

S. 729.

b) Concerte und Solosdicke mit Orcbester-

be(jlcilori}'.

Hiad«l,G., 4iene Coaeert poar le Piaao oa Orgne avae accem-
ptgoement de 2Violons, Alto, Basse* et 2 HaatboU, re-

dige par Monier de Footaiae. S. 568.

Ol* Ball, Fantaiaie et Variation, de bravaure sor na Iheme de Bei

lini, peur Vision avec Orcbestre ou Piano. Op. 3. S.735.

aa) Für mehrere Instrumente.

Brieeialdi, G., Ii primo Amore, Fantaltie pour la Fldte avae
aeeonpagiiemeat de Piano. S. 729.

Gade, N. W., Sonate Tür Pianof. and Violine. Op. 6. S. 151.

Kalkbrenner et Paaofka, Dno poor Pianof. et Violon aar

Castles VI. Op. 168. S. 287.

Laehner, Fr., 3 Quttoors poar dem Violon*, Alto et Violoneelle.

Op. 75. 76. 77. S. 873.

Leooha rdt, J. E., 2 Sonaten für Pianor. und Vieliae. Op. 10.

Nr. 1. S. 689.

LStehhora et Griebel, Grand Da« poar Pianof. et Violoncello

ob Violon aar l» Olle du Regiment. S. 287.

Mesdelssoho-Bartholdy, F., Sonate für Piaoo*. a. Vieloo-

cello. Op. 58. S. 149.

Moliqae, B., 3 Qoatuors poor 2 Violoos, Viola et Violoneelle.

Op. 18. S. 233.
— Dno conrertant pnur Piano et Violon. Op. 20. S. 733.

Notte bobm , G., Premier Trio poar Pinno, Violon et Violoneelle.

Op. 4. S. 733.

Sebabert , L., Grand Quataor poar Piaao, Violoa, Viola et

Violoacelle. Op. 32. S. 287.

Schumann, R., Quintett für Pianof., 2 Violinen, Viola n. Violon-

cello. Op. 44. S. 148.

Spohr, L„ 3ieme Trio conrertant poar Piano, Violoo et Violoa-

celle. Op. 124. S. 150.

Tbalberg et Paaofka, Grand Duo poor Piano et Violoa tar

Bealriee di Troda. Op. 49. S. 287.

Wolff et Viea xteraps, Grande Fantaiaie paar Piaao et Violoa

tar Oberen. Op. 89 et 14. S. 287.

bb) Far ein Instrument.

«) Für Orgel.

Grell, A. B. , 36 karte and leichte 4ttimmige Orgelpralodieo.

Op. 29. S. 277.

Jager, J., 12 leichte Vorspiele a.t.w. fiir die Orgel. Heft 2. S 05H.

Herzog, J. C, Practitebe* Heirshseb far Orgaaistea. Op. 10.

8 HeRe. S. 658.

Zuadel, J., 2 Orgatfogeo mit 3 Sabjeeteo. 0p. 4. S. 658.
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VII vin

ß) Fir Pianofotte.

oo) Za iwei Händen.

Alventlebea. C. v., 4 Cbarakterrtücke. Op. 3. S. 53.

Beethoven, L. v., ChrUta» Oelbergs, fiir Pienof. ohne Wort«
von C. Cterov. S. (02.

Barlini, H., 50 Etüde* aelodiquei. Op. 141. Livr. 1 et Jt. S.W.
— Le double bemnl, Roodioo-Elude. Op. 144. S. 22.

— Emde et Aodinle. Op. 147. S. 22.

— L' Impromptu, aWudo-val*e. Op. 145. S. 53.

_ Faetalti« brilltnle «ar Marir de Roboa. Op. 151. S. 304.

Beyer, F.. Bnuquet de melodie« de Lncin di Umacraoor. Op. 42.

S. 304.
— La frte an couvent. S. 53.

Bargmüller, Fr., Bupfiodnngen nmClivier. 121'ebangen. Op. 73.

8. 53.

Cbopin, F., 3 Mazurkns. Op. 5t. S. 820.

— 2 Noeloroe*. Op. 55. S. 820.

Cranz, A. F., Sonate* dramalique*. Nr. 1. S. 51.

_ Sonate* dramatique». Nr. 2. S. 68*.

Damcke, Berthold, La footaine, le Ten Miel, 2 aoreeeox d«

«elon. Op. 13. Cah. 1 «t 2. S. 40.

L, demaode. Allegro raraeteriiliqoe. Op. 16. S. 568.

Deichen, Muairaliacb* EmpBnduogen wahrend dea Gebrauebi

der Katlw»»serkur in Wolfuiiger. S. 695.

DSbler, Tb., 50 Etodri de SaJoo. Op. 42. Cah. 4. 8. 23.

Fantaiaie «or Sipph« de Pacini. Op. 49. S. 661.

Fantaiaie aar In Ftvorite. Op. 5t. S. 734.

— 8ieme, 9iime et lOieme Noeloroe. Op. 52. Kr. 1—3.
S. 734.

Davernov, J. B., Fantaiiie inr Folletle. Op. 131. S. 661.

Le* ro»e* de No'el, Vatica. Op. 132. S. 661.

Bader, i. N., Reodo partorale. Op. 3. S. 66!.

Engel, D. H.. R»odo cepriedo»o. Op. 5. S. 126.

gvere, C, 3ieae Sonata. Op. 22. S. 732.

F«»ea, A., Hommage« aox Dame». Op. 35. S. 735.

\jf Detir. Murreau de Salon. Op. 36. S. 735.

latrod. et Rondo e»p«geol. Op. 34. S. 735.

Geldaehmidt, S.. Sonata. Op. 3. S. 53.

Golioelli, Sied., Dodiei rtodj. Op. 15. S. 365.

Goupaey, Felix de, 12 Emde« expreuive*. S. 734.

Gungl, Maoebenlraome, Walser. S. 695.

Heller, St., Moreeaox de Saloa. Etüde« nelodiqoes. Op. 16.

S. 53.

Fan'taUte »or Charte* VI. Op. 37. S. 304.

* — 25 leichte, mel«diea*e Uebonplbcke. Op. 45. Livr. 1—3.

S. 313.

Impromptu» et 2 Caprice* *nr de* melodie» favorite* de

Reber. Op. 20. S. 735.

Uarx 3 Diverti«»«men» aar Dom Seb««tien. Op. 139. S. 304.1 - H.; Grande Fani.Uie «ar an molif d. Lind« di Cb«-

moanix. Op. 138. S. 569.

Hiller, F., 3 Moreeaox de Salon. Op. 29. S. 568.

Hunten, Fr., Variation* «or Maria Padilla. S. 53.

Faotaiiie brillante «ar Nabueodoeoior. Op. 127. S. 53.

La Cerrito. VaUe ilalienae. S. 53.

— La* Deliee* de* jeuee* Pianiite*. 4 Rondeaax Mr. I et 2.

Op. 130. S. 304.

_ Ro*« et Bleaet. I Air* variea. Op. 131. S. 304.

Kalkbrcoaer, Fr., Fantaiiie brillante «or I« rom«nee< Le 61

de I. vierge. Op. 170. S. 569. 1DJlOMn_ Souvenir» de U Sirine. Fauteiue. Op. 180- S. 569.

Köhler, L., Compoiitioo* de Salon (*aa* parole») moderne* et

caracterlrtiqoe». 0p. 1. S. 5'

Rai lack, Tb., Moreeaox de Saloa

Op. 20. 5 Cab. S. 552

(Portefeuille de Mu*lq«e).

— Tr»n.«riptioo», Egaoot. Op. 6. S. 696.

_ Premiere graade Faataitie »or Marie U fille da

Op. 13. S. 696.

_ FaalaUle de Concert aar Preeioaa. Op. 14. S. 696.

Li*«t, F., ReaiaUeenee« de Norm*. S. 304.

Heroiacher Mar*eh in ung»ri«chriii Styl. S; 695.

Law«. C, KbUaabe BlUar. Op. 96. 3 Heft». 8- 551.

Lühr»*. C, Deetaehe Lieder für Piaao aUein. & 196.
Ly»ber B , Cb. B. de, Barcarolle. Op. 7. 8. «60.
— Aadanle. Op. 12. S. 660.
—

. 4 Bnmaaeea «aas perolee. Op. 16. S. 660.
Mayer, Cb., Le treaolo. Grande etoeo. Op. 61. Nr. 2. S. 866.

— 2 graode» etode* de «eneert. Op. 73. S. 566.

Meieherl, J., 2 Morteaax de Salon. Op. 11. S. 641.

Meyer, Leop. de, Valaax brillante«. S. 766.

Müller, R., Nocturne. Op. 15. S. 670.

— Faotaiaie «ar Lucia di LammermMr. Op. 22. S. 570.
Gesten, Tb., Variatioaa brillant«« avec Finale alle Masarka «or

uo tbeme itallea. Op. A. S. 567.

Pas her, J. A., 3 P.tude* de Seien. Op. 3. S. 765.
Pirkhert, Ed., 6 Melodie«. Op. 9. S. 571.

Pradeal, E., L* biroodelle. Etode. Op. II. S. 53.
— .Souvenir« de Schobert *ur la Serenade. Op. 14. S. 734.

Raff, J., 3 P.eee. earacierUliaoe«. Op. 2. S. 66«.
— Scherzo. Op. 3. S. 566.
— Faataiii« brillaate. Op. 4. S. 566.
— 4 Galopa briltaoU. Op. 5. S. 666.
— Faataiaie et Varialioa* brillaate*. Op. «. & 566.

Roeckel, Ed., Devx Caprice». Op. 3. S. 659.
— Riverie«. Op. 6. S. 659.
— 2 Roainee*. Op. 7. S. 659.
— 2 Serlaadej. Op. II. S. 734.

Rotelleo, II , Decamerou de« jeone» Pianielee. Op. 65.Nr.l-10.
S. J3.

— Fautaiaie «er Cbarlc*VI. Op. 5«. S. 53.
— Rondo valse. Op. 57. S. 53.

— 12 Etode« brillante*. Op. 60. 2 Solle*. S. 453.

Seh Ii ebner, A., Sonate. Op. 1. S. 662.

Schmitt..)., Amuieaee* de »«Ion. 3 nouveliea aoeurne«. Op. 321)

S. 41.

Sehreinter, F. M., 6 Eglegue«. Op. 7. S. 304.

Schobert. Fr.. 5 Clavirrrtüeke. S. 168.

Sowintki, A., Grande« Etode« de eoaeert ä atjeU d«velo|i»»»

Op. 60. S. 23.

Spohr, L-, Sonate. Op. 125. S. 151.

Tbalberg,S., Graade Faataitie »orl.ucrexU Borgt*. Op. 50. S. 569.

— Graode Faataiaie »or Semiraaide. Op. 51. S. 569-

Vo**, C, Le Gondoller. Op. 50. S. 303.

— FaotaUie eleg. aar la Sirene. Op. 59. S. 734.

— Morceao borleaque de Salon. Op. 56. S. 735.

— Coneertrtück in Form de* Concerlino. S. 821.

Wieb mann, H.. Sonate. Op. 1. S 767.

Wielboriki, Jo«epb Coate, 2 Nocturne*. Op. 11. S. 552.

— Graode Famaitie »or de* motif* da Pirate. Op. 13. S. 765.

_ Jieme Imprompl«. Op. 14. S. 765.

Woirr, E.. Grande Valee »ur Charte* VI. Op. 88. S. 53.

— L'art de l'expre»*ion, 24 eladea («eile« et progreu.

Op. 90. Liv. I et 2. S. 313.
— Bolero. Op. 93. S. 569.
— Grande Veite originale. Op. 97. S. 16'J.

— Grand Caprice »or Dem Sebaitien. Op. 99. S. 569.

— 8 noavelle* Pelkas favoriiea. 2 Livr. S. 570.

ßß) Zu rter Händen.

Berliai, U., Duo nur la Part du diable. Op. 148. S. 53.

Bu rem oller, Fr.. La Tete au eoaveat. S. 53.

Davernov, J. B., loe peawe de Bellioi, Variation«. Op. 129.

S. 6CI.

Feaca, A., Seeoe de Bei, ooreeao de Saloa. Op. 14. S. 766.
— La Melancolie, pirce earacteri«tiqoe. Op. 15. S. 767.
— Fantaiiie et Variation* «ar Le cor de* Alpe*. Op. 17.

S. 767.

Motckelei, J., Tagliebe Studien. Op. 107. Heft I i. 2. S. 313.

Schonten n, R., Andante and Variati^aea für 2 Piaaof. Op. 46.

S. 303.

Schwenke, C, 6 Divertia«emea« en forme de manbe*. Op. 00.

Cab. I et 2. S. 39.

Woirr, E„ Grand Uno brillant *ar Charte« VI. Op. 86. S. 53.

— Duo brillant. Op. 96. S. 569.

— Faatairte «er Dom Sebartlea. Op. 98. S. »60.
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Yf) Zu acht Händen.

Beethoven, L. v. , Ouvertüre mr Oper Leonore (Nr. 3.), »»

8 Hiuita eingerichtet von G. M. Schmidt. S. 692.
— Ouvertüre mr Oper Fidelio, zu 8 Händen eingerichtet

von G. M. Schmidt. S. 768.

y) Für Violine.

Baeb, S*b., 6 Senaten Tür die Violine allein, herausgegeben von

F. David. 3 Hefte. S. 16«.

IV. Corrcspondenz.
Berlin. S. 75. IT*. 2*1. 315. 366. 44J. 445. 48». «VI. 752. 822.

85». 860.
fir.„n*cbweig. S. 735.

ImlN. S. 191.

Cassel. S. 209. 321. 663. 79».

Cola. S. 275. 386.

Uarmatadt. S. 641.

Dresden. S. 27 . 440. 650.

Erfort. S. 1»2. 796.

Frankfurt. S. 136. 411. 473. 719. 748.

Genua (Herxogtbum mit Grafschaft Nizza). S. 116. 372. 524. 827.

Gent. S. 534.

Görlitz. S. 883.

Güttinren. S. 289. 701.

Hamborg. S. 57. 474. 652. 701.

Italienische Opern ausserhalb Italien. S. 207. (57. 881.

Kirchenstaat. S. 193. 353. 507. 809.

Königsberg. S. 185. 493.

Leipzig. S. •). 41. 59. 72 . 97. 129. 134. 152. 169. 226. 256. 309.
385. 553. 584. 667. 682. 705. 741. 754. 755. 76». 786.
804. 825. 842. 863. 867 . 883.

Lemberg. 8. 239.
Lom bardisch -Venelianiaehe* Königreich. S. 99. 388. 525. 828.
London. S. 405. 454. 502.

Modena nad Parma (Herzogtümer). S. 142. 368. 523. 812.
.\ordhaum-n. S. 460.

Paria. S. 324. 424. 433. 574. 585.

Patenborg. 8. 332.

Piemcnt (Königreich). S. 116 . 369. 524. 827.
Poren S. 454.

Prag. 8. »1. 260. 347. 456. 517. 598. 837. 877.
KndoUtadt. S. 663.

Salxburg. S. 673.

Sardinien (Insel). S. 141. 372.

fticillen (Königreich beider). S. 196. 337 . 505 . 808.

Strasburg. S. 631.

Toseana (Groashenogthum). S. 174. 357 . 321. 811.

Weimar. S. 161. 243. 290.

Wien. S. 14. 634.

ZulUebaa. S. 653.

V. Mixcelle n.

Academie derKiioate in Berlin. Musikaiifniliruagen derselben.

8. 491.

A g u i I a r, Komponist nad Piaaiat ans London (in Frankfurt). S. 428.

Aaaoeiatioa des Artistes-Maaleiens in Paria. S. 213.

Baiziai, Antonie, Violinist (in Leipzig). 8. 808. 826. 8(8.

Beeker. K. F., deaaea Orgelcoaeerte in Leipzig. S. 584. 758.

Beförderoagea uudAustulluugen: Bader S. 743. Dameke
S. 622. Dreyechock S. 80. Därraer S. 830. Freiherr von

Freys S. 118. Balevy S. 158. Hermann S. 814. Hesse

S. 772. Hollah S. 118. Hammel Sohn 8. 620. 830. Lvoff

S. 80. Peateorieder S. 772. Freyer S. 463. Hitler S. 543.

Roncoai S. 104. Hnbiei S. 326. Thomas S. 772.

Be rl i oz , Heeter (fa Paria). S. 437. Dessen Hieaeaeoneert. S. 586

X

Bireb, Miss, Sängerin (ia Leipzig). S. 12. 43. 60. 73. 73. (ia

Weimar! S. 292. (in Berlin) 8. 317.
Bott, J. J., Violinist (in Leipxig). S. 60.

Brendel, dessen Vorlesungen in Leipzig. S. 385.

Briecialdi, Flötist (in Prag). S. 96.

Bnrcbardt, Mad., Sängerin (in Leipzig). S. 98. 129.

C i a b a 1 1 n , Sanger (in Leipzig). S. 43.

Cüln, Snmmariieher Uericbt über die dasigen muaiknlincben Kräfte

und deren Leistungen im Winterhalbjahre 1843— 44.

S. 30Ü.

Conservalorinm der Musik in Leipzig. S. 754.

Deasaae, dessen Kründang des Mclopboa. S. 80. 446.

Dommueik verein in Salzburg, decscu Feslconcerl. S. 673.

Dreyechock, Pianist (in Frankfurt). S. 140.

Ehrenbezeugungen: Kecker S. 80. Beleke S. 176. Berlin S. 8(6.

Berlioz S. 430. Commer S. 262. 321. Donizelti S. 462.

Drevschock S. 49t. Krnst S. 870. Kvers S. 120. Franck
S. Iii. Gläser S. 846. Gnngl S. 814. Kalkbrenaor
S. 686. Körner S. 513. Konisch S. 262. Lindpaiatner

S. 198. Nicolai S. 544. Panseron S. 103. Pauer S. 686.

Heissiger S. 359. HungiTihs^ca S.886. Sehneider S. 464.

Spontini S. 886. Stuckensehmidt S. 672. Täglich sbeck

S. 230. Weslmoreland, Graf von, S. 118.

Krnst. Violinist (in Leipxig). S. 786. 808. 866.
Kaphoaion, erfunden von Sommer in Weimar. S. 32.

Evers, Pianist (in Prag). S. 96.

Fa s s ma n n -Socken do r ff , Frau von, Sängeria (in Leipzig).

S. 707.

Fes toper, die neue, und die Krüffoong des neaen Opernhauses in

Berlin. S. 860.

Fischer-Achten, Mad., Sängeria (in Leipxig). S. 770.826.
Gebnrtsfest dea Königs von Freaasen, dessen musikalische Feier

in Krfurt. S. 796.

Güttingen, Goaeert daselbst bei der Hauptversammlung dea
Guatav-Adolph-Vereines. S. 701.

Goldscbmidt, Pianist (in Berlin). S. 172.

Gandy, Sänger (in Frankfurt). S. 473.

Härtinger, Säager (in Berlin). S. 189.258.
Hellmesberger, Bruder (in Frankfurt). S. 723.

Herder, J. G., dessen Säcularfeier doreh die Liedertafel in Weimar.
S. 618.

Ina u gn rationsfest in Darmsladt. S. 641.

Joachim, J., Violinist (ia Leipzig). S. 74.

Italien, Caraeval- und Fasteoopern. S. 337. Fruhlingastagioae

S. 505. Herhstopera S. 99. Sommeratagione S. 784.

Italienische Oper in Berlin. S. 753.

K n 1 1 i wod a , Violinist (in Leipzig). S. 13.

Kaufmann, Akuntiker (in Berlin). S. 367. 442.

Königsberg, MusikanfTüliruugen bei dem l'uiversiläta-JnbelffsU-

daselbst. S. 742.

Leipxig, toncerte der Euterpe. S. 256. Ueberaiebt der in dea Ge-
• andhauseaneorlen im Winterhalbjahre 1843 — 44 auf-

gefSbrtea Musikstücke. S. 373. Y erreich aiss der vaa
der neuen Theaterdirection aogrstelUt-u Singer nad
Sängerinnen. S. 553. Stadttbeater. S. 667. 863.

Leaebetitzky, Pianist (in Prag). S 841. 877.

Lincoln, Miss, Sängerin (in Leipzig). S. 867. 884.

Lisxt (in Weimar) S. 163. 243. 292. (in Paris) S. 324.

Lilairr. Piaoial (in Leipzig). S. 826.

Lvofr, Violinist (In Dresden). S. 440.

Macasy, Fräul., Sängerin (ia Leipxig). S. 132. 171.

Mahl, Dr. Moritz, ia Lemberg. S. 238.

Marx, Fräul., Sängerin (ia Leipzig). S. 226.

Meyer, Leop. von, Piaoist (in Frankfurt). S. 748.

Milanollo, Schwestern, (in Leipxig) S. 134. 153. (in Prag) S. 273.

(in Berlia) S. 315. 366. (ia Hamburg) S. 478.

Moralt, Brüder, (in Leipzig). S. 45.

Moria ni, Sänger, (ia Leipxig) S. 41. (in Prag) S. 91. (ia Berlin)

S. 259. (ia Hamburg) S. 476.

Mattier de Fontaine, Herr u. Mad., (lo Berlin) S. 241. 317.

(ia Leipxig) S. 741. 771. 788. 804. 825. 843. (ia Prag)

S. 840.

Mosrheles. Me n det aaoh a-Bar l bold y uad Brual, deren

Coaeert ia Leodoa. S. 454.
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XI

Moiarlttirtoag » Freokfurt. S. 830.

Metikfetle: Sekatlekra-geiaogfeet in Beedeakottel. S. 4IG. Ge-
eaagfcat ia ßernkofen. S. 716. Sebollebrergetaagfest |g

Bielefeld S. 46. Gcsangtest ia Borke ncm. S. 709. Sehol-

Irhrrrgesangfrat in Büren, S. 46. Masikfest ia Cüla.

S. 446. Gesaegfest in Darmsladt. S. 716. in Freising.

S. 527. Wettgesaugreat ia GcdI. S. 516. 534. 560.

Lieder- ond Tnrofest in Gmünd. S. 462. Liederfeit des
Thiiringrr Sknprbnndr« ia Gotha. 8. 602. Sckollekrer-

gesangfesl in Hagen. S. 46. Norddeutsches Liaderfeit ia

Hameln. S. 527. Getaogfest in Jobanngrorgenstadt. S.640.
Dai erste Badisrbe Singerfeet ia Karlirahe. 8. 726.

Schsrelzrrlaebe« Mnsikfrsl in Kreosliegen. 8.510. Meeik-
fatt ia Liibec*. S. 527. Gesaegfest ia Meissen. S. 571.

Sangrrfest der Nassaaiecheo Lekrer. S. 726. Singrrfest

ia Niederrad. S. 620. Geaaagfest der Conatanlia in Nord-

kaoaen. S. 460. Muaikfest in Parti. S. 566. 588. Singer-

hat Ia Rödelheim. S. 726. ia Schleswig. S. 589. Gesang
fest ia Scbwarzeabeck. S. 589. in Unterbarme». S. 726.

Sebullebrergesaagfett ia Waizendorf. S. 46. Gesaegfest

in Wertkeim. S. 726. Masikfest ia Züllirheu. S. 653.

ia Zweibrüekeo. S. 590.

Musikwerke (vermischte), in Nachrichten besprochen i Co m e r,

Fr. , Der Zauberring, Caotate (ia Berlin) S. 316. Gade,
N. W. , Coaeartenvertnre (ia Leipiig) S. 806. 844.

Hartman a,P. E., Oerertore io Hakan Jarl (ia Leipiig)

S. 741. Mendeleaobo-Berlholdy, F., Haaik ze
Shakespeare'! Somaiemachtitraam (in Leipzig) S. 10. (io

Hamburg) S. 475. Mnsik zur Anligooe (io Caaael) S. 663.

Malier, Tk., Oeverture (ia Leijaaig) S. 97. Seha-
mann. Hob., Daa Paradie* nnd die Peri (io

8.28. Skraap, J. N., Tria ßr Plaoof.,

Violaoeella (in Prag) S. 94.

Naumann, dessen Denkmal in Blaiewitz. S. 264.
Neureut her, FräoL, Sängerin (in Poseo). S. 445.

Niesen, Kraul.. Sängerin (in Dresden). S. 651.

Ol« Ball (ia Hamborg). S. 57.

Opera, io Nachrichten besprochen: Anber, Dn Teufel« Anlkeil

Sin
Prag) S. 261. (in Hamborg) S. 474. Die Sireoe (ia

>arii)S. 424. I in Leipiig) S. 864. Benedict, J., Dia
Bräute voa Venedig (in London) S. 405. Dooiietti,
Linda di Cbamonnix (in Prag) 8. 45*6. Koro, H.. Der
Schöffe ran Paria (in Leiptig) S. 681 . L ia dpa i « t o er,

P. , Dia aiciliaoisehe Vetper (Ia Caaaal) 8. 209 . L o r t a i a g,

A., Der Wildeehett (ia Prag) S. 260. (i» Fraakrort)

S. 412. (ia Caaael) S. 800. Die beide« Schattet (ia

Caaael) S. 336. Meyerbeer, Eio Feldlager ia Schlesien

(io Berlin) S. 860. Noxart, Die ZanberBSIe (io Berlin)

S. 443. Netter, J.. Maro (io Leipzig ) S. 682. (io Caaael)

S. 684. (ia Berlin) S. 752. Nicolai, O., II Templario
(ia Bertia) S. 752. Schmitt, AI., Daa Oalerfeat ta
Paderborn (in Frankfurt) S. 138. Seldelmano, Daa
Peat zo Keoilwortb (ia Brealaa) S. 191. Verdi, G., Ne-
bueodnnesor (io Berlin) S. 752. Wagner, H., Der (lie-

gende Holländer (in Bertia) S. 187. Cola IMeoii (io Ham-
borg) S. 474.

Oralorieo and geistliche Werke, ia Nachrichten be-

sprochen: Anmayr, J., 2 Paalmen (io Wiao) S. 31.
Händel, Uereolat (ia Wien) S. 30. Judas Meccabaeoi
(ia Berlio) S. 242. Jepbta (Ia Dreadeo) S. 307. Measia«

(io C«Jtet) S. 336. Heyda. Die Scbbpfung (in Wien)
S. 29. Hiller, F., Die Zeratitrang ieraaalema (io

Leipzig) S. 169. (in Berlio) S. 173. Kitt), Groaae Mette
ioCdor (ioPrag) S.837. Meodelaaohn-Barlkotdy,
Paala* (io Prag) S. 353. Motart, Reoeiem (io Lriptig)
S. 309. Spokr. Der Fall Babyloot (io Braaoaekweig)
S. 735. (in Lriptig) S. 768.

Palatino o t agi eo o ce rt lo Dreadeo. S. 306.

Paltrioieri. Sänger (in Herl,»). 8. 444.

XII

Paria, Abgaben d.-r dsaigrn Theater ao di« Arme«. S. 102. Die
Iadoitrieaoaatellaog dotetbat io Brtug auf musikalische
Gegen.täode. S. 726.

Panar, B., Pianiat (I. Frankfert). S. 155.
Pellegriol, Singer (io Berlin) S. 444.
Pitekek, Sieger (in Prag) S. 855.
Preitaoaack reihen dca Mnaikvereiaa io Mannheim S 829
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r
eber Robert Schumann's Claviercompo-

sitionen.

Voa C. Kosanaly.

„ Des Unten Markt nag
„ Ela edler Sinn liebt ediere Gealeltea."

lo jeder Kunst erlangt das AeuMerliche, Oberfläch-

lir.be immer eher Beachtung, gewinnt das Leichte, Her-

kömmliche schneller Eingang and dringt Trüber zu einer

gewissen Geltung und Anerkennung durch, als das wirk-

lich Gediegene und Eigentümliche. So auch in der Mu-
sik : — Der Componisl, der sich der eben vorherrschen-

den Geschmacksrichtung zu bemächtigen, sie in eich auf-

zunehmen weiss, und die momentan belieble Weise glück-

lich anzuschlagen versteht, der es ferner nicht ver-

schmäht, seine Denk- und Emptindungsweise den Anfor-

derungen der launischen Mode, den wellerweudischen

Wünschen und Gelüsten der Menge unterzuordnen und

zu aeeoinmodiren und dem Götzen des Tages zu huldi-

gen; — ein Solcher wird immer eber sich eines ver-

lohnenden Resultats zu erfreuen haben, und seine Bestre-

bungen von Erfolg und Ruf begleitet sehen, als der vor

Allem nach Ursprünglichkeil, Natur und Wahrheit stre-

bende Tonkünsller, der — das Herkömmliche, die Ste-

reotype zugleich fürchtend und verachtend, —- stets nur

au* eigner Machtvollkommenheit, aus eignen Mitteln und
Kräften, und von wirklicher, innerer Noth wendigkeit ge-

trieben, schaffen, kurz, der iu sich selbst beruhen und

auf sich selbst gestellt sein will.

Es ist dies eine alte, längst Tradition gewordene
Wahrheit, wofür die Kunstgeschichte aller Zeilen und
aller Länder hinlängliche, bestätigende Belege enthält.

Keineswegs ist jedoch von dieser Erscheinung ge-

rade auf besondere ästhetische Verwilderung, auf eine

irgend einer Kunst-

Sache gebt vielmehr

ganz natürlich zu und ist aus gewissen Gründen, die wir

hier ZU erörtern versuchen wollen, leicht erklärlich.

Das Alltägliche und Herkömmliche , das Mittelmäs-

sige, was, ä ta portee de laut le tnonde und gleich all-

gemein verständlich und zugänglich, sich mit seinem ge-

schmeidigen Allerweltscharacler, seiner verschwommenen
Jedermanns- Physiognomie und mit jener, der Miltelmäs-

sigkeit immer eigenen Leichtigkeit und Gewandtheit (Ei-

genschaften, die dem Genie selbst oftmals fehlen, eben

weil es von Haus aus mehr und schwerere geistige Fracht

Jahrring.

mit sich führt) präsenlirt, 6ndet immer und überall gleich

offene Thoren und Obren; sein Verständnis* erfordert

keine besondere Anstrengung, kein Kopfzerbrechen; es

bedarf dazu keines bedeutenden geistigen Aufwandes; wir
werden dadurch nicht aus unserer Bequemlichkeit aufge-

rüllell, während dies bei einer durchaus neuen und ori-

ginellen , dem tiefsten Born der Individualität entquolle-

nen Kunslscböpfung in hohem Grade der Fall , wo die

Leute anfangs noch gar nicht recht wissen, woran sie

sind, und wo gerade das Neue und Ungewohnte der'Er-

scheinung sie scheu und befangen macht; je eigentüm-
licher die letztere, in desto grösserer Verlegenheit befin-

den sie sich, wie sie dieselbe aufzunehmen haben, und
wie sie's mit deren Würdigung ballen sollen, weil ihnen

eben noch alle geistige Handhabe für die richtige Auffas-

sing des betreffenden Kunstwerks fehlt, und sie noch keinen

passenden Maassstab für dessen wirklichen Werth besitzen.

Man erinnere sich z. B. nur an die nnschlüssige,

durchaus nicht günstige Aufnahme einer Iphigenie, oder

der Zauberflöte, des Don Juan, Figaro, an den zweifel-

haften, keiuesweges allgemeinen Erfolg von Beethoven s

Fidelio, den Sympbooieen, von C. Ja*, v. IVebrr's Eu-

ryanthe u. s. w.
Doch nach und nach verschwindet diese Unschlüssig-

keil im Publicum; allgemach geht in immer mehreren

Köpfen das Liebt der Erkenntnis« des Bessern auf; die

Nebel unverdienten Dunkels, in welchem der Unverstand

der Menge ein solches Werk schmachten Hess, zerreisseu

alle vor den Strahlen der Wahrheit und des unwider-

leglich für sich sprechenden Verdienstes.

Jener Zeitpunct der richtigen und gerechten Wür-
digung nnd Anerkennung — sollte er auch hin und wie-

der sich einmal später, als in der sonst gewohnten Frist,

einstellen — ganz bleibt er nie aus; allem wahrhaft Vor-

trefflichen, sei es auch bislang noch so verborgen und

unbekannt gewesen, schlägt einmal seiue Stunde; jeder

künstlerischen Vojlendung, Grösse oder Schönheit, jedem

noch so feinen, tiefsinnig - genialischen Zuge ist in irgend

einer wahlverwandten Menscheubrusl sein Echo, irgend-

wo im Lehen und in der Welt eioe sympathetisch mit-

klingende nnd mitfühlende Seele beschieden, oft da, wo
es am Wenigsten zu vermuthen stand, und wo selbst die

entferntesten Ahnungen nicht hinreichten.

Ein Gleiches lässt sich, ohne besondere Sehergabe,

auch den Schumann schta Claviercompositiouen propbe»

zeihen, mit denen es, in Bezug auf ihre zeitweilige Wut-
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digung, seine ähnliche Bewandniss hat. — Auch rie sind,

ungeachtet ihres, sie auszeichnenden, bedeutenden musika-
Hschen Wertoes, bis jetzt nnr in einem kleinen, wenn
auch gewühlten, kunstsinnigen Kreise bekannt und aner-

kannt; das eigentliche grosse Publicum ist bisher ziem-

lich unberührt davnn geblieben; bis in's Volk selbst, in

die Massen tu dringen, ist ihnen noch nicht gelungen,

während gleichzeitig so manche hoble, äusscrlicb aufge-

stülpte Mittelmäßigkeit auf gut Jericho'iscb als ein Aus-
bund ton Trefflichkeit ausposaunt wurde, und sich eine ge-

wisse, wenn auch nur vorübergehende Celebritä't erwarb.

Aus diesen und ähnlichen Gründen , — zu denen

sich noch der Umstand gesellt, dass über SehumantCt
musikalische Leistungen noch eigentlich nichts Ausführ-

liches, sondern nnr bin und wieder einzelne flüchtige

Andeutungen erschienen, — finden wir uns bewogen,
unsere Ansichten und Ueberzeugungen davon in einem

grössern , selbständigen Artikel öffentlich niederzulegen,

und indem wir dadurch zunächst dem von je ber uns

leitenden Princip werklhätige Genüge leisten: stets das

Rechte und Aechle, wo es sich findet, fördern zu helfen

und nach Verdienst hervorzuheben, wird es uns selbst

keine geringe Genugtuung gewähren, durch unsere un-

umwundene Besprechung zugleich den ersten Impuls zur

Verwirklichung unserer vorhin ausgesprochenen Prophe-

zeihang gegeben zu haben, welche letztere nur denen zn

gewagt und problematisch erscheinen kann, die nicht über

die Entwickelungsprocesse menschlichen Kunstgeistes im

Allgemeinen, über den Bildungsgang aller Zeiten und

und über die inlellecluellen Fortschrillsnhasen der Mas-

sen aus der Geschichte sich aufgeklärt naben.

Werfen wir, um vor allen Dingen den sowohl kri-

tisch als historisch richtigen Standpunct für den betref-

fenden Gegenstand zn gewinnen, einen Blick zurück aaf

die musikalischen Zustände der letzten 10— 15 Jahre,

auf die in diesem Zeitraum vorwiegende Richtung, so

wie auf die hervorragendsten Erscheinungen oder Er-
rungenschaften im Gebiete der Kunst, so steUt sich im
Allgemeinen folgendes Resultat heraus. Einerseits : Ueber-

triebene Begünstigung der mechanischen Fertigkeit, Vor-

liebe für das Executive, Practische, eine übermässig ge-

pflegte und ausgebildete Virtuosität, eine allen Grenzen
und Hindernissen trotzende, alle frühere bekannte Schwie-
rigkeiten weit überflügelnde Bravour, mit einem Wort
eine auf den höchsten Culminationspunct der Vollendung

getriebene, wahrhaft slaunenerregende Technik.
Andererseits hingegen : Eine mehr oder minder be-

deutende Ebbe der eigentlichen geistigen Production, ein

allmaliges Zurücktreten nnd Versiuken des einst so voll

und mächtig einberbrausenden Gedankenstromes, des ei-

gentlichen, schöpferkräftigen Elements, kurz: der Man-
gel an genialen, ursprünglichen Naturen, das Verschwin-
den selbständiger Originalgeister.

Wir verkennen keinesweges die mannichfachen Yör-
tbeile einer immer mehr sich vervollkommnenden und er-

weiternden Technik; wir wissen das Verdienst der mit
Maass nnd Ziel cultivirten mechanischen Fertigkeit, die

grossen Vorzüge einer fortwährend zunehmenden Vir-

tuosität sehr wohl zu würdigen; dadurch, dass sie eine

immer grössere Vollendung und Sicherheit in der Aus»

I führung, eine immer mehr unumschränkte Herrschaft über

! die materiellen Ausdrucksmittel bewerkstelligt, muss sich

1 nothwendig der Idceukreis des Componisten erweitern,

muss der Letztere — in dem Maasse, als des sogenann-

ten „Unprartischen , Unausführbaren" immer weniger

wird nnd die eigentliche „Schwierigkeit" mehr nnd mehr
verschwindet — von selbst auf ganz fremde, eigentümli-

che Bahnen gelenkt, durch die grössere, äussere Freiheit

und Leichtigkeit nnd durch den Reichthum der ihm zn 6e-

j

böte stehenden Kräfte zu ganz neuen, kühnen nnd überra-

schenden Combinationen angeregt und zu immer höheren

I

Zumuthungen an die Executanten ermuthigt werden.

Nur das Uebermaass, die Uebertreibung ist es, wo-

\

gegen wir eifern, — gegen jene Virtuosität, die in sich

! selbst schon den höchsten und einzigen Entzweek der
; Kunst erblickt, da doch alle Virtuosität nur immer Mittel

I ist und bleiben , und dem böbern Vortrag — der Seele

! und dem geistigen Ausdruck in der Mnsik — dienstbar

1 sein soll. Das neue Virtuosen thum will jedoch das Ver-

i
hällniss umkehren, wie aus den sogenannten Composi-

|
tionen dieser Gattung deutlich wahrzunehmen, von deren

| geistiger Verflachung, deren stolllicher Dürftigkeil und
I Frugalilät man mit Shakespeare sagen kann : „Sie ent-
1

halten eine unendliche Menge Nichts Ihre vernünfti-

gen Gedanken sind wie zwei Waizenkörner in zwei

I Scheffeln Spreu versteckt; ihr sucht den ganzen Tag,

, bis ihr sie findet, und wenn ihr sie gefanden, so verloh-

i nen sie das Suchen nicht." —
Nach dieser, nicht zn umgehenden Abschweifung ist

nochmals zu bemerken, dass wir obige Darstellung der

neueren nnd neuesten Musikzustände und Verhältnisse

nur im Allgemeinen angewandt wissen wollen; Ausnah-

men — einzelne höher und edler Strebende — gibt und

gab es von je ber immer und bat es auch in unserer in

Hede stehenden Epoche gegeben.

Diese Einzelnen vermochten jedoch gegen die allge-

meine Manie, gegen die Missbräucbe nnd üebertreibnn-

gen der Virtuosität im Ganzen, nur wenig auszurichten
5

auch war ihnen nicht immer hinlängliche, präguante Ei-

gentümlichkeit , ihrem Talent nicht genug imponirende

geistige Kraft eigen, um dem herrschenden Geschmack

oder richtiger: L'ngeschmack entschieden entgegentreten

und ihm eine andere, mehr innerliche Richtung gebiete-

risch aufdringen zu können.

Unter so bewandten Umständen will es schon im-

mer viel heissen, sich nicht nur immer oben, sondern
1 auch selbst noch stets in eigner Strömung erhalten zuhaben.

Dieses Verdienst muss den Claviercompositionen R-

Schvmann't durchgehend» und zwar in einem ungewöhn-

; lieben Grade zuerkannt werden. Obwohl grössten Theils

Zettgenossen der eben bezeichneten, fiberpractischen, äus-

serlicben Richtung, welche — beiläufig bemerkt — nach-

gerade immer mehr in's Oberflächliche, Alltägliche nnd

Blasirte auszuarten droht, sind sie doch von den Einflüs-

sen derselben, von den Einwirkungen jener luxuriösen,

Geist- und Gedanken - todteoden Virtuosität unberührt ge-

blieben; eher könnte man ihnen den entgegengesetzten

Fehler vorwerfen, obwohl dies nur halb und halb und in

einem gewissen Sinne ein Fehler zu nennen, da derselbe

eigentlich aus einem Vorzug entspringt. ,,Man bebaup-
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let, dass einige Tugenden und Untugenden von einem

Vater «od zwei Müttern wären," sagt v. Hippel.

So viel ist gewiss, das« Subalternköpfe nie in den hier

gemeinten Fehler verfallen können. — — —
Wir gedenken übrigens nochmals auf diesen Panel

zurückzukommen, nnd ans dann deutlicher und ausfuhr-

licher darüber auszulassen.

Da es niebt unsere Absicht sein kann, eine vollstän-

dige , kritische Zergliederung jedes eiuzelnen Opus zn

liefern, soudern wir vorläufig nur beabsichtigen, zu nä-

herer Bekanntschaft mit dem Coinponisten anzuregen, und

die Aufmerksamkeit mehr auf dessen Leistungen hinzu-

lenken, so wollen wir hauptsächlich nur jene Arbeiten

ScAumtun's uäber in's Auge fassen, welche durch her-

vorstechende Eigentümlichkeit, durch scharfe characte-

ristische Züge — nach unserer Ansicht — sich beson-

ders auszeichnen, weil gerade an jene Eigenschaften am
Ersten sich interessante, ästhetisch - wie kunstphiloso-

phisch- wichtige Erörterungen knüpfen lassen; weil sie

die reichlichste Ausbeute von allerhand Folgeningen nnd

Entdeckungen im Gebiete der Tonkunst überhaupt ver-

stauen, und somil zu wesentlichen Bereicherungen und

Erweiterungen der Kunsterkenntaiss führen können, und

weil schliesslich jene Composilionen, eben ihrer entschie-

denem Physiognomie wegen, eher zu einen

nnd treffenden L'rtheil gelangen lassen.

(FtrlacttiiBg falsl.)

R F. C K It 8 I O >.

Thomas Riqitiqui , oder die politische Hriralh , komische
Oper in drei Acten, nach dem Französischen bearbei-

tet von V. Gollmick, in Musik gesetzt von Heinrich

Ester. Vollständiger Ciavierauszug. Mainz, bei B.

Scholl's Söhnen. Preis 9 Fl.

Eine neue Oper von einem deutschen Componislen
raoss und wird, in Betracht der jetzigen Opernzuslaiide,

schon an sich als ein interessantes Ereignis« betrachtet

werden. Dazu kommt, dass dies Werk als das Debüt

eines, wie wir vernehmen, noch sehr jungen Mannes er-

scheint, und so nahm denn Referent den in Rede stehen-

den Ciavierauszug mit der besten Gesinnung zur Hand.

Die Durchsicht des beigefügten Libretto ergab eine Rel-

tungsgeschichte aas der Zeit der französischen Revolu-

tion, von dem talentvollen jetzt besonders Ihätigen Göll-

mick zwar recht geschickt übertragen, aber ursprünglich

keines der bessern Producte der oft so glücklichen fran-

zösischen Uperndicbter. Wahrhaft komischen Stoff nnd
eigentliche vis eotniea enthält nun vollends das Buch in

höchst sparsamer Vertheilung; barnabe, der Lehrjuoge

(er singt übrigens schon Bass!), ist die einzige wirklich

komisehe Figur, und die Art, wie er den Begriff der

französischen Revolution nuflasst nnd zur Anschauung
bringt, erscheint oft drollig und belustigend genug. Die
Handlung seihst ist uiehl ohne Geschicklichkeit hingestellt,

allein eine wirkliehe Tbeilnabme für die bändelnden Per-

sonen und eine bis zur Calaslrophe gesteigerte Span-

nang vermag sie nicht zn erregen. Die Versißcation ist

leicht, ungezwungen und vorzüglich

günstig für die Composition. Einige Härten, so wie min-
ches Unklare in der Dielion hätte der gewandte deutsche
Bearbeiter, der wirklieh entschiedenes Talent für dies

Genre zeigt, leicht verbessern können.

Betrachten wir non , was unser junger Componist
aus diesem Stoffe gebildet hat, so tritt uns zunächst eine

nicht gewöhnliche Leichtigkeit in Handhabung der Form
günstig entgegen, was bei einem Op. 10, wie diese Oper
bezeichnet ist, schon etwas sagen will. Auch müssen
wir es als bemerkenswert hervorbeben, dass der Com-
ponist eine nicht gewöhnliebe Gewandtheit in Form und
Führung des Ensemblcsatzes neigt, in welcher Beziehung
zunächst No. 3, 4, 14 zu erwähnen sein dürften. Ohne
übrigens die einzelnen ansprechenden Melodieen und ori-

ginellen Wendungen zn verkennen, die das Werk ans
bringt, müssen wir doch der Wahrheit gemäss erklären,

dass Eigentümlichkeit der Erfindung, gewinnende Melo-
dik und prägnante Characteristik nicht eben die starken

Seiten unseres jungen Maestro zu sein scheinen, insofern

nämlich ein L i theil darüber aus dem vorliegenden Werke
hervorgeht. Es ist ihm offenbar nicht schwer geworden,
das Werk zu schaffen ; der Genius bat ihn nicht gestört,

er hat ihn aber auch nicht eben kräftig unterstützt. Ver-
einigen sich aber bei einem künftigen Werke glücklicher

Stoff, günstige Stimmung und prüfende Besonnenheil, so

dürfen wir gewiss aur etwas Treffliches von dem begab-

ten Künstler hoffen

!

Beginnen wir nun die kurze Spezialrevue

!

Die Ouvertüre kündigt sich mit einem leidenschaft-

lich aufgeregten Motiv an (Allegro molto, Amoll, */»)»

worauf, nach einer Generalpause von zwei Tacten, der-

selbe Gedanke, frappant genug ! nach G moll traniponirl,

und eben so decidirt nach Bdur geleitet wird, um in die-

ser Tonart (Andante sostennto, %) ein Motiv aus der

Oper erklingen zu lassen. In Riessender, aber für den
Zweek wohl zu düster gehaltener Harmonieenfoige wird

der Satz nun auf die Dominante von A zurückgeführt,

worauf, abermals in A moll und in der ersten Bewegung,
ein zwar lebhaft aufregender, aber doch mehr ernst als

heiter gehaltener Allegrosatz folgt, der von einem kur-

zen Allegretto in Edur, mit freundlichem, aber gewöhn-
lichem Motiv unterbrochen, sieh, zwar etwa.« nüancirt,

aber doch immer aul Amoll basirt, in der vorigen Weise
ziemlich breit entwickelt. Endlieh behauptet, mit Wie-
dereinführung des erwähnten Allegro - Motivs , nunmehr
förmlich woblthnend , das heitere Ador seine Herrschaft

bis zum lebhalten, efTectvollen Schlüsse. — Bilden wir

nnn aus diesen einzelnen Bemerkungen ein Gesammtur-
tbeil über diese Ouvertüre, so müssen wir sie als eine

Composition bezeichnen, die zwar eine geschickte Hand
verralb, doch ohne eigentlichen geistigen Nerv sich dar-

stellt, leieht und fasslich vorüberrausebend, ohne Sensa-

tion zn machen. Die etwas düstere Färbung wird frei-

lich durch die rasche Bewegung minder ffiblbar werden,
auch iat, wie wir oben erwähnten, der Ernst fast vor-

herrschend in dieser komischen Oper, doch wäre eine

weniger düstere Einleitung dem Ganzen gewiss vorteil-

hafter gewesen.

No. 1. Lied des Schusterlebrhngs Barnabe. — Die

und Handwerkslieder sind in den Opern
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französischen Ursprungs tut unerlässlich geworden, und

Clingen sie so gut, dass sie, wie z. B. im Poslilion von

injumeau oder im Maurer und Schlosser, eine Art Pointe

der Oper bilden, so werden sie überall willkommen sein.

Das vorliegende Schnsterlied tritt mit einer gewissen

Derbheit and Ungezwungenheit aar, die ihm nicht übel

stebl. Es ist ziemlich declamatorisch gehalten, nnd über-

lässt mehr dem Orchester die Führung der Melodie. Bei

einem solchen Liede kommt es vorzüglich auf einen glück-

lichen, populären Refrain an; der bier gewählte ist na-

türlich, aber niebt frisch und eigentümlich genug, um
raschen Anklang za 6nden.

No. 2. Lied des (Meisters) Riquiqui ; sangbar and
gemüthlich, aber ohne bervorsleebende, gewinnende Züge

;

das Moliv des Refrains lernten wir bereiU in der Ouver-

türe kennen.

No. 3. Quintett. — Dies Ensemblestü'ek zeugt in der

Thal von der Geschicklichkeit des Componisten; die Püh-

ig ist höchst lobeaswertb, nnd eine gewisse Conse-

enz in Ton und Uallnng verleibt dem Ganzen etwas

stes und Abgeschlossenes. Besonders günstig bebt sich

die Canlilene des Riquiqui hervor, so wie der wirkungs-

volle Enseniblesalz am Schlüsse. Kleine Declamalions-

schwäcben wären leicht zu verbessern gewesen.

No. 4. Sextett (Allegro moderato, %, Dmoll). Auch
dies Sextett bestätigt unsere gute Meinung von dem Ta-

lente des Componisten für den Ensemblesatz. Theatra-

lisch möchte indess dieses an sieb trefflich gehaltene Sex-

telt wohl einige Kürzungen wünschenswert^ machen, um
so mehr, da die Handlung völlig stillsteht, und die Sin-

genden sich noch überdies gegenseitig zur Eile und zur

Rettung aafordern. An die Tenorhöbe des Meisters Ri-

quiqui werden an einigen Stellen bedeutende Ansprüche
gemacht. — Der Schluss erscheint wohl etwas zu matt.

No. 5. Lied; verschiedene Ansichten von dem Besitz

einer— Equipage; ansprucblos und natürlich, durch eine

belebte Begleitung gehoben; die Coda macht sieb vor-

zugsweise gellend.

No. 6. Finale. In diesem Finale wird man kaum an

die komische Oper erinnert. Amalie, von den Revolulions-

männern verfolgt, stürzt herein; Riquiqui kann sie nar
durch den heroisch -genialen Einfall reiten, sie als seine

Braut zu proclamiren. — Auch dieses Finale gibt Zeug-

nis« von dem Talente und der Routine des Componisten.

Die Slretta in Cdur (bisher war Cmoll vorherrschend)

nimmt einen lebhaften, und, recht erwünscht, auch ziem-

lich beilern Cbaracter an; nur die etwas extravagante

Solfcggie des Meisters Riquiqui hat uns in mehrfacher

Beziehung gestört. —
Zweiter Act. Nach einem kurzen, ziemlich lugnbren

Entreact in Gmoll (das Moliv ist aus der bald folgenden

Barilonarie des Chevalier genommen) folgt eine ebenfalls

düster gehaltene Arietie der Jacqueline in derselben Ton-
art. Der Sinn des Liedcbens hätte offenbar eine weit
freundlichere Compositum und mehr eine naive und treu-

herzige Auffassung verdient und gefordert. Auch ist die

Melodie etwas ungelenk, und nur die Begleitung haucht

einiges Leben ein.

Das darauf folgende Duett zwischen Jacqueline und
Barnabe, No. 8, ist heiterer, frischer, doch könnte die

Steigerung der glänzenden Verbeissungen , die der ver-

liebte Revolutionär seiner präsumtiven Gemahlin macht,

noch weil wirksamer dargestellt sein ; auch findet man
sieb nicht überall von der declamalorischen Behandlung

z.

derbolung des gedehnten *~p—

—

~p
-1.

sei her

unschön und wäre doch so leicht zu verbessern gewesen.

Das unmittelbar sich anschliessende Duett, No. 9,

zwischen Riquiqui und Amalie, worin er ihr die Gründe

für seine Scheinehe darlegt nnd sie über ihre zu spie-

lende Rolle inslrnirt, ist mit Geschicklichkeit entworfen

und ausgeführt, und enthält recht ansprechende Züge.

An einigen Stellen wäre indess eine mehr heitere Färbung

dem Ganzen wohl erspriesslicber gewesen, wie es denn
'

«int, als begünstige der Componist die MoU-
zuweilen auf Kosten der Wirkung und des Sinnes.

No. 10. Grosse Arie der Prima Donna, ziemlich he-

. roiscb gehalten ; die Preghiera ist recht innig empfunden,

und würde auch in einer weniger fremden Tonart, als

der gewählten (Gesdur), ihre Wirkung machen. Da das

Colorit dieser Arie wieder sehr düsler erscheint, so war

es recht gut, dass der Dichter zuletzt noch einen Hoff-

nungsstrahl aufgehen liess, der dem Compouislen zu ei-

nem wobllhuenden, versöhnenden Schlüsse Veranlassung

gab. (Die Dehnung auf „glücklich« 4 ist aber nicht beson-

ders glücklich.)

Der Spotlchor, No. 11, ist derb und drastisch; ei-

nige pikante Züge wären ihm aber dennoch zu gönnen
i gewesen, wozu der Text passenden Stoff bot. Ueberbaupt

scheint unser junger Compooisl seinem Hnmor noch nicht

recht zu vertrauen, und so streift er oft wohl an

unerfreuliche Nüchternheit, da es ihm doch, wie

glauben, weder an Laune noch an Geist fehlt.

Die folgende Scene und Arie des Chevalier ist als

Einlage bezeichnet, und also wohl auf den Wunsch des

Baritonislen , der gern in einer Arie glänzen wollte.

naebcomponirt. Sie ist in der Thal nicht

nennen ; die Cantilene des Andante, wie das feurige Al-

legro geben einem guten Sänger erwünschte Veranlas-

sung, Herzen und Hände in Beweguog zu setzen.

Aus einem nun folgenden, besonders durch gute Füh-

i

rung sieh auszeichnenden Ensemble, in welchem sich recht
1 wirksam die glücklich eingeführte Reminiscenz : „ Mein

lieber, guter niquiqui," hervorhebt, entwickelt sich eine
1 recht lebensfrische Romanze mit Cbor, die Entstehung

des Namens Riquiqui schildernd , ein kleines , aber ge-

wiss eines der gelungensten und wirksamsten Stücke der

ganzen Oper.

Auch das darauffolgende Terzett, No. 14 (E dar, %),
bat eine woblthuende Frische, einen gesicherten Bau, ond
wirkt durch seine prägnante Kürze nur um so eindringender.

Auch das Nachspiel ist treffend, und das Entscblum-

I mern des Riquiqui geschiebt

!
sprechender Musikbegleitung.

Driller Act. Zuerst eine kurze, heitere und belebte

Einleitung, dann folgt ein eben so heileres, allerliebstes

der Jacqueline , du recht ungezwungen in ein

ist eben so
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geschickt geformt »Ii im Slyl der komischen Oper gehal-

ten ; die ongesacbte, wirksame Verbindung beider The-

men und Summen an Schlüsse lobt sieb selbst.

Auch die leiebl and natürlich dahinfliegende Anette,

No. 16, zeugt ren einer geschickten Handhabung der

Form, und entwickelt einige recht ansprechende Züge ge-

sunden Humors; die kleine Episode ist trefflich mit dem
Hauptgedanken verbunden.

No. 17. Qnartetüno. Die leidenschaftliche Aufregung

bei dem Wiedersehen der Heinum ist gut ausgedruckt;

der Eintritt der begleitenden Stimmen, und die eonsequeul

festgehaltene Pigur in der Orcbesterbegleitung unterstützen

die hervortretende Individualität wirkungsvoll. Bei der

Wiederholung des Hauptgedankens wäre es iodess dem
Ganzen wohl vorteilhafter gewesen, die begleitenden

Stimmen gleich mit der Oberstimme eintreten zu lassen,

vielleicht nachschlagend nnd durch einige harmonische Nuan-

cen gehoben. Uebrigeos verdient die kurze Piece nur Lob.

Nu. 18. Ein munterer Chor, den wiederkehrenden

fliqniqui zu begrüssen. Die selbständige nnd doch dem
Gesänge sich gut anschliessende, lebensfrische Orchester-

Begleitung wird ihn bei der Ausführung doppelt anzie-

hend machen.
Die liedformige Arie des Riqniqui, No. 19, ist aber

nicht eben ein glücklicher Wurf. — Die Motive erman-

geln der Frische ; die längst nicht mehr neue Modula-

tion nach der Unterterz mit ihrem enharmonischen Ge-

folge, so wie die liegenbleibenden Bässe hätte eine ein-

zige glückliche Melodie überflüssig gemacht.

No. 20. Duett und Quartett. — Amalie nnd der Che-

valier finden sich wieder; ihre Freude ist mit Wärme
und Wahrbeil wiedergegeben. Wo der Satz sich zum
Quartett gestaltet, tritt mit einer neuen Bewegung ein

sehr belebtes Motiv ein; es soll ans freuen, wenn bei

dieser Veranlassung das Theaterpnblicum durch Ideenas-

sociation nicht an eine beliebte Rossini'scbe Ouvertüre

erinnert wird.

No. 21. Finale. Rasch und gewandt, aber ohne be-

zterkenswerthe Züge wird die Handlung musikalisch zum
Ende geführt. Auf die Frage, wie der Zauber heisse,

der Meister Riquiqui so glücklich nnd fröhlich mache?
antwortet er mit dem Motiv seines früher schon erwähn-

ten Liedes : Arbeit und Frohsinn u. s. w., das hier frei-

lieh entschiedener wirken würde, wenn es frischer und

eigentümlicher wäre. — Der Chor gibt eine allgemeine

Zustimmung und der Vorhang fällt.

Können wir nun auch das Debüt des jungen Cum-
ponisten nicht für vollständig gelungen erklären, so be-

weist es doch jedenfalls sein nicht gewöhnliches Talent,

dem gewiss noch Treffliches gelingen wird. AI.

Nachrichten.
Leipsig, den 2. Jannar 1844. Unserem zeitherigen

Theaterunternehmer, Herrn Director Ringelhardt, kann
man wenigstens die Anerkennung nicht versagen, dsss

er stets bemüht gewesen ist, alle neue bedeutende Kunsl-

ersebeinungen dem Publicum möglichst bald vorzuführen.

Zuerst nach dem Hoftheater vou Berlin hat unser Stadt-

theater Darstellungen der Antigone nnd jetzt des Som-
mernachlstraums mit Musik von Felix Mendelssohn-Bar-
thold}/ gebracht ; Beides Kunsterscbeinungen, die auf Be-
sprechung in diesen Blättern um so grossere Ansprüche
haben, als der musikalische Theil derselben ein sehr we-
sentlicher, ja von solcher Bedeutung ist, dass man wohl
annehmen kann, es dürfte ohne denselben eine Darstel-

I

lung dieser Werke auf der Bühne gar nicht nnternom-

i men worden sein. Wir beabsichtigen mit diesen Bemer-
kungen durchaus nicht einen Zweifel an der classischen

I Schönheit dieser Dichtungen auszusprechen; aber bei dem

I
jetzigen allgemeinen Zustande der deutschen Bühnen, bei

I

dem Kunstsinne und der Kunstbildung ihrer Directionen

! und Künstler, bei den künstlerischen Bestrebungen Bei-

der und bei der hierdurch herbeigeführten Geschmacks-
richtung des Publicnms dürfte es allerdings ein gewag-
tes Unternehmen sein, Darstellungen solcher Dichtungen

zu versuchen, ohne dabei zugleich ein so wirksames Hilfs-

I mittel, wie die Musik es ist, in Anspruch zu nehmen
und dadurch das Interesse des Publicums zu fesseln, sei-

nen Sinn zu läutern und das Verständniss des Werkes
selbst erleichtern zu helfen. Die Aufführung des Som-
mernachtstraumes auf unserer Bühne (am 30. und 31.

v. M.) hat uns hiervon einen recht deutlichen Beweis

gegeben. Eine so meisterhafte, so reizend poetische Schö-

pfung, wie diese Dichtung Shakespeares, die unserer Zeit

nur deshalb entrückt und fremd scheint, weil sie so un-

endlich hoch über allen dramatischen Erzeugnissen der-

selben steht, erfordert, wenn sie auch von dem Publicum

eben Nichts als gesunden und natürlichen Sinn verlangt,

selbst in der Darstellung der kleinsten, scheinbar unbe-

deutendsten Rollen, tüchtige, wahrhaft gebildete Künstler;

es kommt viel weniger darauf an, wie sie sonst in Scene

|

gesetzt wird , ob hierbei die Einrichtung der alten eng-

i Iischen Bühne berücksichtigt ist, oder ob man sich der

jetzigen viel reicheren und practischeren Bühnentechnik

bedient ; denn dies sind durchaus unwesentliche Rücksich-

ten, die man der Curiosilät wegen, oder ans historischem

Interesse wohl nehmen kann, aber der Wirkung des Stü-

ckes wegen durchaus nicht zu nehmen hat. Der Sommer-

nachtstraum wurde uns angekündigt: ,,in Scenc gesetzt

von Tieck," was wohl darauf hindeuten sollte, dass die

Darstellung auf dem Hoftheater zu Berlin, bei welcher

Tieck vorzugsweise tbälig gewesen sein soll, zum Mu-

sler genommen sei. Wir sind aber der Meinung, dass

die Thitigkeit Tieck'g sich dort gewiss vielmehr auf die

künstlerische Auffassung und Ausführung der Dichtung

durch die darstellenden Künstler, als auf die Anwendung

der Seeoerie erstreckt haben dürfte, die man immerbin

und überall einem gebildeten Regisseur, einem tüchtigen

Maschinisten und einem nicht gar zu öconomischen Thea-

ternnternebmer überlassen kann und mag. In jeder Hin-

sicht wäre nun allerdings der Darstellung auf unserm

Thealer eine wirksame Bethilfe g*r sehr zu wünschen

gewesen. Wir haben es jedoch hier weniger hiermit, ab

mit der Musik zu tbun. In der musikalischen Welt ist

die Ouvertüre Mendelssohn'm zum Sommernacbtatraum,

unstreitig eine seiner genialsten und poesievollsten Schö-

pfungen, bekannt und geschätzt genug, um jedes Wei-

tere darüber hier unnölhig zu machen; aus dieser Ouver-
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tun; iit, wie die Aesle und Zweige aus dem Stamme
j

eines Baumes, die ganze übrige Musik zum SummcrnachU-

Iraum gleichsam herausgewachsen ; wie aber die Ouver-

türe aal bewundernswürdige YVeUc alle einzelnen Theile,

die wesentlichen Elemente der Dieblang in sieb Concen-

trin and mit allem poetischen Zauber in Tönen klar und

verständlich vorfahrt, lernt man jetzt erst würdigen, da

man das Ganze in seiner Vollendung vor sich siebt. Die

Musik ausser der Ouvertüre besteht aus Entreacts, die

jedoch meist unmittelbar in die Darstellung eingreifen,

aus melodramatischen Sätzen, besonders während der

verschiedenen Verzauberungen, aus Elfenliedern, Chören

und Tänzen und ans anderen, mehrere einzelne Situatio-

nen der Dichtung, wie z. B. die Seenen der Handwer-

ker n. dergl., characlerislisch begleitenden Musikslücken.

Wer den reichen, bunten Inhalt der Dichtung kennt,

wird daraus auf den Reichlhum der Musik scbliessen kön-

nen} wie conform diese aber der Dichtung ist, wie in-

nig sie sich ihr anschliesst, wie sehr sie den Zauber der-

selben erhöbt und erhält, so dass sie als fast notwen-
dig und unentbehrlich, als die Illusion des Ganzen erst

recht vollendend erscheint, das lässl sich durch Worte
nicht überzeugend genug darstellen, das muss man selbst

hören und mitfühlen. Wir kennen keine Musik, die cba-

raclerislischer, poetischer, geistreicher und feiner wäre,

als diese Musik zum Sommernacbtslraum , und zwar in

allen Sätzen und Einzelnheilen, von der Ouvertüre bis

zur letzten Elfenscene am Schlosse, wo der so ausseror-

dentlich schöne Schluss der Ouvertüre wiederklingt; sie

ist so ganz aus einem Gusa, wie in einem glücklichen

Momente geschaffen; und wie bewundernswürdig das,

wenn man bedenkt, dass die Ouvertüre bereits vor 18

Jahren, alles Uebrige aber erst jetzt geschrieben wurde.

Wir können nnd wollen jetzt auf Einzelnheiten nicht ein-

gehen, da wir nach einmaligem Hören nur über den To-

taleindruck zu berichten vermögen und einer baldigen
|

Veröffentlichung der Musik entgegen sehen dürfen ;
sagen

wollen wir nur noch, dass die Ausführung der Musik, 1

besonders von Seiten des Orchesters, dem allerdings eine

grosse Aufgabe gegeben ist, trefflieb war in jeder Hin-

sicht; ganz vorzügliche Anerkennung hierbei sind wir der

ausgezeichneten Direction des Herrn Musikdirectors Bach
schuldig, eines Mannes, der im wahren Sinne und in der

gewichtigsten Bedeutung des Wortes ein Künstler genannt i

zu werden verdient. Es mag niebl viele Tbeatermn- 1

sikdirectoren geben, die in ihrem schwierigen, oft geist-

und ceittödtenden Berufe mit gleicher Sorgsamkeil und ,

fleissigen Gewissenhaftigkeit arbeiten; wenige nur aber

gibt es, die es mit gleich ausgezeichneten Kräften, mit
i

gleich tüchtiger, solider Kunslbildung vermögen, davon

hat uns mehrjährige Kenntnissnahme der Leistungen

Herrn Boctfi die innigste Ueberzeuguog gegeben, und

wir beklagen aufrichtig, dass, wie wir hören, die ans

bald bevorstehende neue Theaterunternebmung sich sei-

ner Mitwirkung nicht erfreuen wird, und wir daher ei- I

nen Künstler vielleicht ganz aus unserer Stadl scheiden

sehen müssen, der seinem Wirkungskreise wahrhaft för-

derlich nnd eine Zierde gewesen ist, nnd für dessen Ver-

last nur sehr schwer ein genügender Ersatz gefunden

werden dürfte.

Eilftes Abonnement -Concert im Saale des Gewand-
hauses, am 1. Januar 1844. Der 9. Psalm von Fetca
für Chor, Soli und Orchester. — Ouvertüre von L. van
Beethoven (Cdur, Op. 124).— Arie von Händel, „Holy,
boly. Lord God Almighly." gesungen von Miss Birch. —
lutrodnolion und Rondo für die Violine, eomponirt nnd
vorgetragen vom Herrn Capellmeister Keütwoda. — Ca-
vatine aus der Oper Semiramide

, gesungen von Miss

Birch. — Symphonie von Franz Schubert (Cdur).

Es ist eine alte löbliche Gewohnheit, das Concert am
Neujabrslage mit einer kirchlichen Musik zn eröffnen,

wodurch dasselbe eine erhöhte, ernstere Bedeutung er-

hält und als besondere Feier des festlichen Tages er-

seheint. Die Wahl des Psalms von Feten (bei Fr. Hof-

meisler in Druck erschienen) können wir nur billigen

;

die Composition ist das, was sie sein soll, der Ausdruck

frommen Gefühls und religiöser Gesinnung, nicht gross-

ärüg oder genial erfunden , aber gut gearbeitet nnd im

Ganzen ihrem Zwecke entsprechend. Die Ausführung war
zn loben und besonders zeichnete sich Miss Birch durch

recht angemessenen Vortrag des nicht unbedeutenden

Sopransolo's vorteilhaft aus.

Die Ouvertüre von Beethoven, in Conception, Styl

und Arbeit allen seinen übrigen Orcbesterwerken wenig
ähnlich, und deshalb vielleicht weniger allgemein, als diese,

verehrt und aufgeführt, bat für uns hohes Interesse, theils

dieser interessanten Eigentümlichkeit wegen, theils in

Rücksicht auf den unbestreitbaren grossen Kunstwertb, der

ihr an und für sieh inwohnt. Sie ist ein Werk, das in

jeder Hinsicht und nach allen Seilen hin die wunderbare

schöpferische Kraft, hauptsächlich aber den ernsten, ed-

len Sinn Beethoven s unverkennbar darthnt. Wir wünsch-

ten, dass man überall die Ouvertüre so fleisaig und mit

Vorliebe zur Aufführung brächte, wie dies in annern Ge-
waudnausconcerlen geschieht, und sind überzeugt, sie

würde dann immer nnd bei jedem gebildeten Publicum

die Anerkennung und Thei Inahme sich erringen, welche
unser Publicum lange schon ihr bewiesen und fortwäh-

rend erhalten bat.

Miss Birch trug beide Arien, besonders aber die von

Händel sehr schön vor; es ist ein eigener, unbeschreib-

licher Zauber in ihrer Stimme , wenn sie HiindeCsehe

Com Positionen, hauptsächlich so frommen und erhabenen

Cbaracters, wie dieses ,,Holy, boly" singt; die ganze
Aulfassung nnd Behandlung des Stücks wirkt eigentüm-
lich, der Vortrag ist, namentlich was das Tempo nnd den
rhythmischen Theil betrifft, so frei, dass mancher ängst-

liche und bedenkliche Musiker wobl daran Anstoss neh-

men möchte, wenn nicht die Wirkung hiervon so tief

und unwiderstehlich wäre, dass man gern jede pedanti-

sche Kritik bei Seite stellt. Eines jedoch müssen wir bei

der diesmaligen Aufführung der //ö»</efsehen Arie ent-

schieden missbilligen, ohne jedoch damit der Miss Birch

direct einen Vorwurf machen zu wollen. Händel hat be-

kanntlich sehr viele Sologesangslücke in seinen Orato-

rien u. dergl. grossenlheils ohne weitere ausgeführte Be-

gleitung und nur mit einem bezifferten Baas geschrieben

;

jeder gebildete Musiker weiss, dass dieser bezifferte Baas,

gewöhnlich durch Händel selbst auf der Orgel, bei der
jedesmaligen Aufführung frei harmonisirt wurde; ca ist
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aber zugleich eine eben so bekannte und ausgemachte

Sache, dass eine Harmonicausführung nothwendig erfol-

gen man and nun nicht die Singstimme allein und le-

diglich durch die leeren Bassnoten begieitel wie in der

Luft hernmirren lassen darf. Wir haben früher schon

oft in unseren Coneerten, namentlich durch englische Sän-

gerinnen, Gelegenheit gehabt , dergleichen Gesangstüeke

ZU hören, wobei Mendelssohn immer die bezifferten Basse

entweder selbst frei, und zwar auf höchst interessante

Weise, auf dem Pianoforte barmonisirte , oder die Har-

monie auf Blasinstrumenten u. s. w. durch das Orchester

ausführen liess. Weder von der einen noch anderen
Musikausführung war aber diesmal die Rede. Man liess

Miss liirch nur von den einfachen Bassnoteo begleitet den

grössten Theil der Arie singen, wodurch das Ganze wie 'ein

Skelett hingestellt wurde, so dass nur durch den vollen*

det schönen Vortrag der geehrten Künstlerin tbeilweise

dem unangenehmen Eindrucke begegnet werden konnte,

den ein solches Verfahren auf jeden nur einigermaassen

musikalischen Zuhörer nolhweudig machen muss. Die Ca-

rotine von Rossini sang Miss Birch fein und geschmack-

voll, doch nicht so schön und bedeutend wie die Uän-
defsebe Arie, was allerdings in der Sache selbst, d. b.

in der Comnosition seinen natürlichen Grund haben mag.
Herr Capellmeister Kalliwoda erfreute uns durch

den Vortrag einer seiner Violinoomposilionen ; die Wahl
hätte vielleicht für ihn als Virtuosen vorteilhafter getrof-

fen werden können, da das gewählte Stück nicht zu den
dankbarsten und brillantesten Vjrluoseocomposiuonen Kai-
liwoda's gehört, indess haben wir überhaupt an dem, was
nur ciuseitig das Virluosenwesen berücksichtigt, nur aar

ausserordentlichen Effect hinarbeitet, wenig Freude, auch
schützen wir Herrn Kalliwoda als Künstler im Allgemei-

nen viel zu hoch, als dass bei seinen Kuosllcistungcn für

uns mehr oder weniger Effect durch Virtuosenkunslstücke

sehr in Frage kommen könnte. Herr Kalliwoda bat im»
mer auch als Geiger zu unsern Lieblingen gehört; man
hört ans seinem Spiel immer und überall den talentvol-

len tüchtigen Künstler heraus; sein Ton ist voll und
schön, von seltener Elasticilal und Klarheit, seine Virtuo-

sität so ausgezeichnet, dass man nie in Zweifel sein kann,
er besitze Alles, um, wenn er wollte, bald keinem der
grössten Virtuosen an glänzender Ausführung technischer

Schwierigkeiten nachzustehen. Seine äussere Stellung,

•ein innerer Beruf zu Besserem, vielleicht auch eine na-

türliche Aengsllichkeit, die wir immer bei .«einem öffent-

lichen Auftreten bemerkt haben, halten ihn jedoch ab, die

Virtaosenlaufbahn so zu betreten, dass er diejenige Rou-
tine im Solospiel zu erlangen vermöchte , welche allein

ein sicheres Gelingen aller technischen Wagnisse mög-
lich macht. Er verliert dabei nichts und der musikalischen
Weit ist dadurch vielleicht ein Künstler erhalten worden,
der zum Nutzen und zur Förderung der Kunst Besseres

leisten kann, als Virtuosentriumphe schaffen können und
werden. Das Publicum empfing Herrn Kalliwoda bei sei-

nem Auftreten und dankte ihm für seine Leistung mit
dem allgemeinsten und lebendigsten Beifall.

Die Ausführung der Symphonie von Frans Schubert
war im Ganzen sehr gut; über die Grossartigkeit und
Genialität des Werkes selbst bedarf es keines Wortes

weiter j aoeh unser Pubtieum war von demselben wieder
tief und wahrhaft ergriffen und sprach seine grosse Theil-
nähme nach jedem einzelnen Satze auf das Lebhafteste

Ä.
-fr-

Wiener Musikleben. Grossen Anstrengungen folgt

ein anhaltender Schlaf. Unter Musikleben rieb sich zwar
noch vor Kurzem ein klein wenig die Augen, als wollte
es, eingedenk Beiner grossen Herculesarheitea, noch im-
mer nicht recht daran ; altein das half Alles nichts, es
mussle. Der grosse Musikmarkt unserer Residenz — nur
un gerne bediene ich mich des vulgären, doch nicht un-
passenden Ausdruckes — braucht Jahr aus Jabr ein so
und so viel spirituelle und materielle Knnstartikel, so und
so viel ganze und balbe Berühmtheiten und Wunder, so
und so viel grössle, grosse und kleine Goncerte, Opern,
Sänger und Virtuosen, — mit einem Worte das Publi-
cum braucht sein gewisses Quantum Mustkentzücken und
Musikspectakel zur vergnügten Existenz; das muss her-
beigeschafft werden. Nun, daran, Gottlob, fehlt es denn
auch ganz und gar nicht; wir könnten sogar mit dem,
was alljährlich an unabgeselzten Vorrätben aufgespeichert
wird, einen ganz hübschen überseeischen Handel treiben,
Factoreien errichten, Zucker und Kaffee dafür eintau-
schen — um welche, nebenher gesagt, hier beständig
viel Nachfrage — denn gross ist die Zahl der Kaufenden,
um wie Vieles grösser aber noch die der Verkäufer. Ach
Gottl das ist ja ein Musiksegen, dass mau oft nicht
weiss, wohin damit!

Theater. — Der Portier des Opernhauses öffnet und
schliesst es Tag für Tag; man kommt und gebt, und
hört wieder und hört noch, und immer — keine neue
deutsche Oper. Sie wird uns endlich so heilig werden,
wie den Juden der Messias, deraueb nicht kommen will.

Doch halt, — die Regimentslocbter und Lucrezia Borgia
wurden ja verdeutscht gegeben ; ist das etwa nicht auch

r Erlösung?eiu Stückchen von einer Erlösung? Marie, die Regiments-
locbter, Ton der Lütter gegeben, hört und sieht sich

allerliebst an. Sie legt eine Weichheit und Empfindsam-
keit in ihre Noten, dass die bärtigen Väter des Regi-

ments, gleich Ulysses, Wachs in die Ohren stopfen müss-
ten, um ihr nicht auf Schritt und Tritt überall

laufen. Nebstdem trommelt sie aoofa ein Solo, trotz

cbem modernen Ciaviergenie. Erl als Tonio und Scho-
oer als Sulpice machen ihre Sache nicht schlecht; die

Militarchörc thnn ebenfalls das Ihre, Capellmeister Proch
hat •um (.'eberllasse für Schuber auch noch ein gefühl-

volles Liedeben bineiueomponirt, das sich gut anhört.

Die Direction ist zufrieden und die Leute sind es auch,

was braucht es mehr! NB. Als Cnriosum muss angeführt

werden, dass diese Oper vor mehreren Jahren , mit der

originellen Gabussi, von den Italienern hier gegeben,

Fiasco machte. Lucrezia Borgia, die zweite entwälscble

Oper, gefällt da Capo, und mebt etwa weil Gennaro saft-

los, Orsini schwerfallig, der Duea manierirt und Gubelta

plump gegeben wird, sondern wegen der vortrefflichen

Protagonislin Mad. StSckt-ticinefetler , als grossartige,

feurige, kunstvolle Darstellerin ihrer schwierigen Partie.

Diese Künstlerin muss sieb in unserer stimmarmen Zeit
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ordentlich erst ibr Publicum ziehen ; was Wunder auch !

ist die halb und ganz derangirten Organe so ge-

worden , dass aolch ein voller, prächtiger Orgel-

too anfangs frappiren, ja manchen Nervenschwachen viel-

leicht sogar erschrecken mnss. Das ist endlich wieder

eine jener Stimmen, welche die Natur nur bei sehr gu-

ter Laune verleiht. Wohllaut, Reinheit, Vollkraft, Bieg-

samkeit, Umfang, dies Eigenschaften eines Organe«, dem
sich gegenwärtig, wo es gerade in seiner Culmtnalion,

in Deutschland vielleicht kein zweites an die Seile stel-

len läset. Dahei bat Mad. Stfiekl an Kehlenfertigkeit be-

deutend gewonnen, trägt das Meiste acht künstlerisch

vor nnd ist eine tüchtige Actriee. Durch die Lucrezia,

in welcher sie sich der (Inger rücksichtlich der Reprä-

sentation gleichstellt, rücksichüich der Stimme aber, wie

natürlich, diese Diva zurückdrängt, ist das hiesige Pu-

blicum für diesen grandiosen Sopran erst recht warm,

und der Wunsch, ihn tu besitzen, ein allgemeiner ge-

worden. Vorläuflg ist Mad. Stockt für mehrere Monate

hier acquirirt, was bei der anhaltenden Kränklichkeit der

Mad. Hasselt'Barth für die hiesige Oper ein sehr glückli-

cher Wurf. IhrFidelio, ihre Valentine, Norma, Sara u. a. a.

interessiren ebenfalls sehr. Wird diese Künstlerin ihre

Partieen musikalisch feiner ausarbeiten, überhaupt mit

den Subtilitäten des hiesigen Geschmackes sich mehr be-

freunden, so stehen ihr noch genug auszeichnende Er-

folge bevor. Um übrigens der strengeren Kritik zn genü-

gen, müssle sie ihren Gebilden nebsldem mehr acht künst-

lerische Totalität verleiben, anstatt sich gewisse Gipfel-

punete des Effectes zn flxiren, um welche her andere

Scenen gleichsam nnr als Staffagen gruppirt werden, was
notbwendig zu dem Kunstvergehen führt, aas die Thea-

tersprache mit dem Ausdrucke : das „absichtliche Fallen-

lassen'' bezeichnet. Ein Verfahren, das freilich selbst voo

den namhaftesten Grössen der Opernbühne in Anwendung
gebracht wird, doch darum nicht aufhört, vor dem Rich-

terstuhle der Kunst als ein sehr ui

verworfen zu werden.
(Besahleas folgt.)

Feuilleton.
Dai Theater la Wärabarg itt dareh Ankaof dea Magistrats

Dia Mi gebildete
'

••haft itt namentlich io der Oper sehr snfriede mlellcud.

Hammrrmtuter ist die Priiaa Dnaaa, De*. Baum Soubrette,

Baumhaurr erster Teeor,
Herr Fiirher.

Bas* Herr Piehon; Capellneisier

LitU ist io Stattgart, xoerst bei H»fe, daao öffeattieh aat-

Itetretea nad bat denselben Beifall gefunden, wie kürslich ia Aog*-
bnrg aod Miiachen. Unter Anderen gab er ein Coneert lediglieb

für die Lehrer »ad Schüler de« Gvtaaasiaais , deesea Ertrag *u

einer Srbalitiftaag bestimmt ist.

Atiküniligiingen.
Im Verlage der Unterzeichneten werden erscheinen

:

M. ThoMberu
Fantslsie ponr le Piano

sur

Msucrexia Horgia.
Op. 50.

Wantaisie pour le Piano

Op. 51.

Leipzig, den 1. Januar 1844.

Unterzeichneter teilt dentaehe Thentcrdirectioern in Krnnlaiai,
U« die Ton ihm »neb Roge* und VacU in'a Dentaehe abereetale
treiacliee hnmiicbe Oper. Ow ftue/uair 10t Douiaetli — am 3.
Ulnar v. J. m» etalea Mal la de» italienischen Oper gegeben,
and .eifdem eine Ueblingaeper der Pariner — bei ihm aa beste-
ken iat. Dnraaf Reflectirrn Je erkalten den ia Paria gntorheaen,
mm Dirigiren eingerichteten Cla,ierau.anC mit unterlegte« den«
tebcam Texte , die g
Bneb, die Costnaiea
n elimbarea Preise.

• aa-

NEUE MUSIKALIEN
in Verlage v«a Fr. IIofanrl«•>> ia Leipaig.

DwtMaaer, Op. 168. Sin er. Hude» p. Vialaacellc. 17} Ng».

llaailn, 44i.-mr Qont. nrr. p. Pfte a. 4 naatae par GteirA«»/.

Op. 80, Nn. 8, ia C. 80 ffgr.

I/Aw«, Op. 60. v. Gmtnirrakt
eine Sinptiaaane nail Piaaoforte. 98i Ngr.

BIeilafe-M«e-l. E., Op. 7. Kenne Fnalaiaie p. Hantboia 9
Tiol., Allo, Vcelle et Bnaee. 1 Tblr. a». Pfte. 80 Ngr.

!Hoatrka«>l«>», Melange aar la Serenade et Air» de Don r
de Dnntaefai p. Pfte. 80 Ngr.

Blaammrty Dia Qaataon p. Viol. arr. ponr Pfle a 4 i

Gltitkauf. No. 4, ia Es. 95 Ngr-

Runrntiialn, Op. 40. Fantnaia anpassiiinata. Gr. Dato p. 9
fflii (an Harpe et Pfte). 1 Tblr. 0 Ngr.

Ideal ea Ovo p. Pfte b 4 rnnini. 1 Tblr.

la aaaerai Verlage eraebiea so ebea aa4 iat ha allen Dneh-

and Mu»ik.liroh«B<llungrn m erhallen:

Kleine Harmonielehre
für Dilettanten.

Oder:
Anweisung %tir leichten Erlernung der Kunst, ein«

Melodie mit Piano/orte, Guitarre, Harfe oder mehren
verschiedenen Instrumenten mu aecompagniren.

Nach dem Französischen bearbeitet voo

•Mut» Becher»
Gr. 8. Geheftet. % Tblr.

Leipaig, ian Koreas»«* 1845.

Druck und Verlag von Breitkap/ und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den iO ,en Januar. M *. 1844.

Itt Ueker Rebart Scbonaao'i CI»»!«rc*mp«*l«l«OPo. (F»rU«lz«»|.) —
aikUkea. iBesckUu.) — ftwilrt«. — >*»*u«rfij»Mjc™.

Ueber Robert Schumann'* Claviercomposi-

(Forttett oig.)

In alles Claviercomposilionen Schumann'» macht sieh

ein stetes Sireben nach Eigenthümlirhkrit, Originalität in

Form und Inhalt bemerklich, ob «ach das Eratere nicht

immer von gleich glücklichem Erfolge begleitet erscheint

und letzterer od keineswegs erquicklich genannt wer-

den kann. So sind die gewaltigen, naclilialli^eri Eindrücke

des Stadiums dassiseher Master, z. B. Sei/. BackYt, Beet-

hovens, bei Schumann gar nicht «n verkennen; so kann

man zuweilen auch sogar Neuem, wie s. B. Fr. Schu-

bert, F. Mendelssohn- Bartholdy. Chopin u. s. w. deut-

lich bei ihm heraushören.

Nur isl, wie sich beinahe von selbst versteht, hier

nicht sowohl von eigentlichen, speciellen Remioisceiiteu,

von geflissentlicher, aclaviseher Nachahmung, als vielmehr

von dem in ähnlichem Ton nnd verwandtem Geist Ge-
schaffenen die Keilo — ein Unterschied , der leider nur

oft von einseitigen, besc.hrünkten, so wie von vor-su oft von einseitigen, besc.hrünkten, so wie
sal/l.rb befangenen und parteiischen Kritikern

hen wird.

Was die" von Schumann immer erstrebte Originali-

tät betrifft, so wirkt es mitonter recht störend, die Ab-

sicht: überall neu und frappant zu sein nnd stets etwas

Aussergewolinliehcs z» bringen, allzndeuüich hervortre-

ten zo hören } noch mehr verstimmt es ans jodoch. wenn
jenes Streben zuweilen in Mose Sucht naoh befremden-

den, unerhörten Wendungen und Effecten, in völlig un-

geniessbare ßizarrcrie aasartet. Erstlich gebt durch solch

vorbereitetes , berechnetes Wesen die gottgegrhme gei-

stige Spontaneität, die glückliche Unbefangenheit, kor«,

jener unaussprechliche Naivelätszaober völlig verloren,

worin gerade der höchste Reiz jedes achten Kunstwer-

ke« beruht, nnd zweitens wird die reine, ruhige, künal-

sche Schönheit dadurch fortwährend beeinträchtigt.

Namentlich ist dien bei den einer früheren Periode

angehörigen Stocken der Fall, welche fast alle an Ver-

worrenheit und Ueherladung leiden; und wenn nach iVo-

tttU* Aussprache die letatern Eigenschaften fast
'

mit Gewissheit auf IdeenfiiUe, auf bedeutenden,
aaefa nur Zeit noch angeordneten geistiger

schliessen Lassen, so sagt doeh derselbe Dichter a. a. 0.,

dnss man das Künstliche gewöhnlich besser verstehe, als

M. Jahre.,..

das Natürliche , nnd dass mehr Geist zum Einfachen, ab
zum Complicirten, aber weniger Talent gehöre.

Nun lässt sieh annehmen, dass SchutftünK vielleicht

gerade, am desto entschiedenere Keartioa gegen das All—

ligliche, Philiströse zu bilden . und aas oppositionellem

Gelüst und Uebermulh oder Unmntb gegen das seichte,

frivole und zerfahrene Virtuosenunwesen im Allgemei-

nen, manchmal des Galen zu viel gethan, des Kernigen.

Gedrungenen und Inbaltaehweren zn viel auf einmal nnd
es zn Stark aufgetragen, so dass man oft Mühe bat, sich

durchzuarbeiten, und man, wie eingeschlossen in einen

dichten, wild verwachsenen Wald, nur mit genauer Noth,

alle Augenblicke darch mächtige BaiimMamrae oder knor-

riges Wurzelwerk aufgehalten , bald von gewaltigem

Schlingkraat gehemmt nnd von Dornen zerfetzt, sich

durchzuschlagen vermag. —
Aber auch noch ein anderer Grund iBsst sich, alt

bei den gerügten Eigenschaften besonders obwaltend, mit

Wahrscheinlichkeit voraussetzen , den wir hier im Vor-

beigehen flüchtig berühren wollen. —
Seit L. v. Beethoven't übermächtiger, titanenhafter

Erscheinung, seil bald darauf C M. c. Weber'* seelen-

nnd cbaraclervolle Weisen erklungen, und nachdem die

edeln. überirdischen Zauber ausstrahlenden Gebilde des

herrlichen, reich und hochbegabten Fr. Schubert, und F.

hlvmldssohu'i Seht poetische and geistreiche Ouvertü-

ren , Meteoren gleich am musikalischen Horizont aufge-

stiegen, ist es unter den Kunstkritikern und musikali-

schen Aeslbelikern Mode oder Tou geworden, von einer

„romantischen Musik par excellence" als von einem,

erst in neuerer Zeit der Tonkunst erworbenen und fort-

sucullivirenden Felde zn sprechen.

—

,,Musikalische Romantik" — man glaubte Wunder,
welch seltenen Fisch aus dem musikalischen Tcrminolo-

gieen -Teiche man da gefangen, während man doch ei-

gentlich nur einen absonderlich und hoch tonenden Na-

men, ein nenes Schlagwort ausfindig gemacht halle für

Etwas, was wir der Sache nach — wenn auch in eini-

gen Tondichtern minder, als in anderen vorwiegend —
schon längst besessen. Oder umweht nnt etwa nicht auch

schon hei Seb. Back (vergj. seine beiden „Passionen,"

Hmoll- Messe, die Claviereompositionen) , bei Händers
Oratorien (Sani, Samson, Jspbte, Semete n. a. w.) — de*

Don Juan und der Zauberflöle gar liebt erst tu erwäh-

nen — jener wunderbare überirdische Zauber, jener «-
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sikalisch- romantische Geist, der uns später aus den et- I

waltigen Sympbooieen, au* dem Freischütz uod der tu- }

ryaolbe, so wie aus den eben so tief empfundenen als

gedachten Liedern und aus dem „SommernachUlraum"
und der „ Fiogalsboble " de* genannten Meister entge-

genströmt?

Dem sei nun, wie ihm wolle; genug, in Folge je-

ner, jedenfalls einseitigen, zu ausschliesslichen und darum
irrigen Ansicht, bei welcher zugleich der Begriff ,,Musi-
kalische Romantik" selbst auf die iusserste Spitze ge-

trieben und allzusehr ins Willkührlicbe , Excentriscbe,

Formlose übersebroben erscheint, traten gerade die be-

deutendsten, meist versprechenden jungem Krifle zu ei-

nem förmlichen Bande zusammen, zu dessen ersten Be-

dingungen und Verpflichtungen es u. A. gehörte: das,
j

was man an „romantischer'' Willkühr, Ungebundenbeit
|

und Überspanntheit früher versäumt — so zu sagen:
^

den rückständigen Anlheil daran — getreulich und reif- 1

liebst nachzuholen, indem man sich gegenseitig mit Hand
und Mund gelobte, jederzeit so bizarr, so wunderlich,

so mystisch - tiefsinnig und so ausbündig genial, als nur
immer irgend möglich, sein zu wollen.

Ausserdem gehörte noeb dazu , dass man zu jeder

beliebigen Stunde von den seltensten Wahrnehmungen,
von den edelsten, kostbarsten Empfindungen überDoss,

alle Augenblicke die tiefsinnigsten Dinge, die ausgesuch-

testen Maximen und Kuoslwahrbeilen in Petto halte und
fortwährend die feinsten, subtilsten Ueberacbwänglichkei-

ten, womit man, wie mit Bechenpfeutiigen, um sich warf,

für einander in Bereitschaft hielt. Zugleich wurde —
wie sich von selbst versteht — es immer so eingerich-

tet nnd Sorge dafür getragen, dass alte diese Herrlichkei-

len auch immer zu gehöriger OeQ'enllichkeit gelangten.

Dies nannte man : nette Romantik, sieb selbst aber:
j

die Entdecker, Propheten nnd Spender des neuen Lichta,
|

die romantisch -privilegirten Neu -Romantiker von Göl-
ten Gnaden. —

Von einer starken, wenn auch nur vorübergehen-
den Hinneigung zu dieser sogenannten „ neu - romanti-
schen Schule' 4 dürfte auch unser Autor heimgesucht woi»»

den sein, und indem wir hier nochmals auf die bereits

erwähnten, einer frühem Periode angehörigen, Stücke
zurückkommen, wollen wir zur Begründung unserer Be-

(

hauptung und als veranschaulichende Belege Tür dieselbe

die betreuenden, vorzugsweise jeueu EinOuss verminen-
den Gompositionen namhaft machen.

Zu diesen zählen wir z. B. :

Allegro in H. Op. 8. Leipzig, bei Friese.

Eludes srmpbouiqucs. Op. 13. Wien, bei Haslinger.
Concert Sans Orcbcslre. Op. 14. Ebendaselbst.
Pianoforle -Sonale. Op. 15. Leipzig, bei Priese.

Fantaisic. Op. 17. Leipzig, bei Brcilkopr und Härtel.

Manches Eigentümliche , Gediegene nnd Tiefge-
dachte ist in diesen jugendlichen Schöpfungen enthalten)
manche, ungewöhnliche Begabuug verreibende Schönhei-
ten und einzelne treüliebe Züge sind darin niedergelegt,

and besonders blitzt uns aus den beiden letzten Produo-
lionen (Op. 15 und 17) manch edles Gestein entgegen*
aber noch ist es unverarbeitet, noch nicht von den um-

hüllenden Schlacken gereinigt und mit grobem, unedlem
Erdstößen und Erzen noch zu stark versetzt.

Neben der schon getadelten , fast durchgängig bei-

behaltenen Ueberladung und Verworrenheit findet man
auf jeder Seite Schwierigkeiten: vom ersten nnd bedroh-

lichsten Caliber ohne Moth und dermaassen gehäuft, dass

selbst der tüchtigste, geübteste Spieler, wenn er nicht

zu den eigentlichen Virtuosen von Profession, zu den

Lütt's, Thaiberg's rangirt, davor zurückschrecken und

an einer nur einigermaassen genügenden Ausführung der-

selben verzweifeln muss.

Die reichlichste Ausbeute von üppig wuchernden,

höchst unerquicklichen Auswüchsen neuromantischer Hy-
pergenialittl liefert unstreitig die „Fantasie für Piano-

forte," Utst zugeeignet. Das Excentriscbe, Willkühr-

licbe, das Unbestimmte und Zerflossene lasst sich kaum
noch weiter treiben — die vor Allem so beliebte Ueber-

sebwänglichkeit artet hier zuweilen in Schwulst und com-

plette UnverslMndlichkeit aus, so wie das Streben nach

Originalität hin und wieder in Überspanntheit und Un-

natur sieb verliert. Es gemahnt uns — um uns einen

Gleichnisses zu bedienen — der Componist wie ein rei-

cher, vornehmer Mann, der, um in arisloeraliscber Ueber-

hebung sich jedem Zusprach unzugänglich zu machen,

sich Selbstsüchtig und eigensinnig vor der Welt absperrt,

rings um sein Territorium liefe Gräben, gewaltige, hohe

Dornenhecken ziehen nnd Schreckschüsse nnd Fussan-

geln legen laxst und sich dermaassen verschanzt und ver-

pallisadirt, das* die Leute wohl entmulhigt werden müs-

sen, seine nähern Bekanntschaft zu machen. Als einzelne

erfreuliebe Ausnahmen sind die „ Davidsbündterlänze

"

und die Caroevalsaoenen " zu bezeichnen. — Die er-

steren, mehr skizzenhaft hingeworfene, als ausgeführte

Gbaraclerslüeke, zeichnen sieb dessen ungeachtet durch

Mannichfaltigkeit nnd Eigentümlichkeit in Haltung und

Ton aus, eben so die letztem, geistvoll und interessant

behandelte „musikalische Genrebilder," aus denen ein

gewisses je ne tat's qvoi von acht französischem Esprit

voll epigrammatischer Spitzen und witziger Widerfaäk-

cben nervorbliizl. Toll und bunt gebt es darin berj ein

achtes, keck- phantastisches Maskeugewübl, voll Launeu

und Intrigueu. — Aber aus dem wilden, chaotisch sich

durch einander treibenden Gedränge, zwischen den, wie
Champagnerbläschen flüchtig aufsteigenden Klangen des

Ucbermutbs und der Luit dringt — rührend und überra-

schend — zuweilen ein einzelner, wie verlorner Ton
zarter, süsser Innigkeit und humoristischer Genüge und

Sieligkeil an unser Ohr

Gebt man Schumann s Claviercompositioncn der Rei-

benfolge nach durah, so ist es interessant, wahrzuneh-

men, wie der Componist nach und nach an Einfachheit

gewinnt und sieb mehr und mehr zu geistiger Selbstän-

digkeit durcharbeitet. Allgemach tritt das eigentliche Na-

turell des Componisten selbst, seine musikalische Subjec-

livilät immer reiner, bestimmter und schärfer hervor, so

wie sich in der Behandlung der Motive grossere Leich-

tigkeit und bowusalc Sicherheit bemerklieb macht; es

verschwindet jene störende und unbequeme Schwerfällig-

keit, wert der Componisl^aieh aller überflüssigen Hagare.
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nnr auf das Wesentliche und Unumgängliche beschrankt

;

während er im Anfang immer so schwer schrieb, daas—
nach Borax* Ausdruck — „die
samnicnznbrcchen drohte," kann

Fibrliehkeit ihm anvertrauen.
(«Vscklos« f«l(l.)

Recensiorer.

Die Orgel und Uir Bau. Ein systematisches Handbuch für

Cantorcn , Organisten , Schutlehrer , Musiksludirende

n. s. w., ao wie für Geistliche, Kinbenvorsleher uud

Freunde der Orgel und des Orgelspiels, von Johann
Julius SoitM, Organisten an der Kirche St. Christo-

phen in Breslau. Mit Notenbeisprelen nnd tehn FigU-

rentafeln. Zweite verbesserte nnd vermehrte Auflage.

Breslau, Verlag von F, E. C. Leuckart, 1844.

Der ersten Ausgabe des Baches : „Die Orgel nnd ihr

Bau, von Seidel/« wurde nicht nur in dem theologischen

Literaturblalte zur Darmstädler Allgemeinen Kirebensei

-

long, No. 50, vom Jahr 1843, ferner in der Aachener

Zeitung, No. 189, des Jahres 1843, so wie im katholi-

schen Jugendbildner vom August. 84. Heft, 1843, und

in No. 217 der Oberrheinischen Zeitung nnd in noch ver-

schiedenen anderen periodischen Schriften, sondern auch

von mir, in No. 16 dieser Zeitacfarift (1843), rühmlichst

cedacht, dessen Nützlichkeit und sorgfältig durchdachte

Bearbeitung anerkanut, und deshalb, theils von hoben
Behörden, theils von mehreren anderen Sachverständigen

den Caateren, Lehrern nnd Monkstndirenden, ganz ins-

besondere aber den angehenden und schon im Amte be-

findlichen Organisten znm Stadtilm anempfohlen.

Da nnn hiermit, so wie durch die baldige Erschei-

nung der zweiten Auflage desselben, der Werth des Bu-
ches hinlänglich documentirt worden ist, SO bleibt mir
hier nnr noch übrig, meine Ansichten über die Verbes-

serangen und die Vermehrung der zweiten Auflage des

hier in Rede stehenden Boches mitzuiheilen.

Es ist damit nicht, wie es mit der sogenannten ver-

besserten und vermehrten zweiten Auflage des tbeorelisch-

practiseben Handbuches der Urgclbaukunst, von Ktitzing,

der Fall, die im vorigen Jahre von den Herren Bucb-
hündlern feilgeboten wurde und in welcher der hier Un-
terschriebene keine Verbesserungen und nur nur dem Ti-

telblalledie einzige Vermehrung, nämlich: „zweite ver-

mehrte and verbesserte Ausgabe" fand.

Herr Seidel hat , wie von ihm nicht andere zu er-
warten war, Das gegeben, was er auf dem Titalblatte zu
gehen verspricht; denn, obgleich der Herr Verfasser in

den Ausdrücken sich vielfacher Zusammenziehnngen be-

dient bat und hierdurch sebon für manche Zusätze Raum
gewonnen war, ist doch der Umfang des Werkes von
210 auf 280 Seiten gestiegen; es ist überdies mit zehn
Orgeldispositionen, durch ein reichhaltiges Verzeichniss

der Orgclstimmen, durch Angabe mehrerer verschiedener

Koppelarien, durch mehrere lehrreiche und nützliche Be-

merkungen, so wie durch eine Tafel mit zwölf Figuren,

welche der

rere znm Regierwerke einer Orgel gehörende Tbeile sehr

klar veranschaulichen, vermehrt und verbessert worden.

Die hinzugekommenen Bemerkungen nnd wertvol-
len Zusätze haben die Bedeutung der hier in Rede ste-

henden Auflage so sehr erhöbt, dass kaum zu bezweifeln

ist, es werden nicht nnr viele von den Besitzern der

enteren Ausgabe und die einen Thaler nicht anzusehen

haben, sich auch die hier besprochene zweite Ausgabe
noch anschalten, sondern es wird auch, in vielleicht

nicht langer Zeit, wenn nnr erst der wahre Werth des

Buches durch mehr allseiligen Absatz anerkannt ist, noch

eine dritte Ausgabe aöthig werden.

Schliesslich erlaube ich mir noch, dem Drange mei-

nes Herzens folgend, den Wunsch hier zuäussern; dass

dies vortreffliche Werk hohe Behörden, ao wie Kirchen-

patrone nnd Gemeinen, denen an einem tüchtigen Orga-

nisten und an einem eben so tüchtigen und fleissigen

Lehrer im Forlepiatiospiel gelegen ist, veranlassen müge,

dem Herrn Verfasser, welchen ich selbst im verflossenen

Monate August zu Breslau als Beides, so wie als einen

daselbst allgemein hochgeachteten und höchst anspruchs-

losen Mann kennen zu lernen das Vergnügen hatte,

einen sorgenfreieren und grösseren Wirkuugsk reis, als

es sein jetziger ist, ZU eroffnen und ihm so Gelegenheit

i, sein so reiches und schönes Talent der Wis-
mtke.

Studien für das Pianoforte.
Bertini: 50 EIndes mllodiqnes. Op. 142. Liv. 1 et 2.

— Le Double bemol, Rondiuo- Etüde. Op. 144.

— Etüde et Andante. Op. 147. Simmtlich bei Sehott's

Söhnen in Mainz.

Es ist anzuerkennen , dass Bertini's Compositionen

im Allgemeinen sehr wohlklingend und melodiös sind,

dass er die schönsten Tonlagen des Instruments vortreff-

lich zu benutzen versteht; auch ist seinen bessern Werken
eine edle, schwungreiebe Sentimentalität nioht abzuspre-

chen. Eine gediegene Ausführung dagegen, ein tüchtiges

Ganze erwartet man von diesem Componisten vergebens,

dazu fehlt ihm tieferes Studium und kritische Gewissen-

haftigkeit. Ueberdies hat sieb derselbe einer bequemen,

schnell fertigen Manier ergeben, und verdacht durch eine

Unzahl Kleinigkeiten, die nur für geringe, ephemere Be-

dürfnisse berechnet sind, mehr und mehr die Eigenschanen

seines Talents, von denen noch etwas Gutes zu honen

gewesen wäre.

Die «Hudes meiodiques, davon die beiden ersten Lie-

ferungen No. 1 — 20 enthatten , bestehen aus kleinen

Tonbilderu, Characterskizzen , Imitationen von Gesang-

formen und ähnlichen kurzen, leiebl hingeworfenen Sä-

tzen, nnler denen sich manches recht Hübsche befindet,

aber auch Vieles, was ein nnr einigermaassen sorgsam

prüfender Blick leiebl hätte abgerundeter, geschmackvol-

ler gestalten können. Bertini scheint es zu machen, wie

ein gewisser vietsebreibender Dichter, den ich einmal

hörte, dass er nie etwas an seinen Werken an-
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Melodisch sind dies« Stücke, den Namen Etudes füh-

ren sie aber oneigenllich , denn es tritt darin kein be-

sonderer (Jebungszweek deutlich hervor.

Da« ganze Werk isl all für die Jugend bestimmt zu

betrscblen. zu deren Ergötzlichkeil auch die mitunter all-

zunaiven Titel der einzelnen Nummern bestimmt scheinen.

Zur Entwicklung eines tonreichen Spieles sind Ber-

tini'srhe Werke überhaupt mit Nutzen zu gebrauchen und

für dienen Zweck mag auch das vorliegende zu geeigne-

ter Auswahl berücksichtigt werden.

Diebeiden folgenden Opera gehären za denen, welche

in ihrer fluchtigen, uachlussigen Fassung nur den Must-

kaiienmarkt füllen und jede künstlerische Intention des

Componistea verlangten.

Das sogenannte Rondiuo- etude ist weder das eine

noch das andere, sondern ein nnzusammenhängender Zu-

sammenbang, der einem Walzer am ähnlichsten siebt,—
ein Aggregal von Walzer - Phrasen, die ohne Ordnung
und deutliche Absonderung in einander verDiessen. —
Um den Titel (Double Bemol) zu rechtfertigen, hat sieb

der Verfasser Mühe gegeben, einige Doppel-B anzubringen.

Die Etude, Op. 147, zur üebung des Schnellere und

ruhigen Abnebmetis und Einsetzens der Hände, hat eine

gewöhnliche Figur, ood ist in der Harmonie und Fat-

tnra äusserst trivial und fade. Das darauf folgende An-

dante besteht aus einer Melodie in Bdnr, welche naeh

einem bewegleren MiilelsaU in Emoll mit etwas lebhaf-

terer Begleiiung wiederholt wird. — Der erste Theil der

Melodie (16 Tacle) ist das einzige Gute am ganzen

Werke. Der »littelsalz ist weniger als schülerhaft. Es

ist unbegreiflich, wie ein Musiker, wie Bertini, so etwas

Erbärmliches ab Op. 147 in die Welt schicken kann.

50 Elodes de Salon par TL DShler. Op. 42. Cahier 4.

Mayence, eher Schott et Bis.

Das Heft enthält die Nummern 26— 31 der Samm-
lung. Döhler's Weise ist leicht, gefällig, fliessend, niaht

ohne feine graziöse Wendungen. So auch diese Studien,

welche ausserdem nicht zu schwer sind und sehr gut

in den Fingern liegen, weshalb sie sich zur Gewinnung
eines eleganten, klaren Spieles besonders eignen. Die

Studie in Cismoll isl interessant errunden, und hat den
doppelten Zweck, 1) die Selbständigkeit der Finger

der rechten Hand zu befördern , und 2) zwei Noten
gegen drei gleichmassig zu spielen. Um Letzleres zu
«reichen, empfiehlt der Componist folgende, in Zahlen

ausgeführte, Einteilung: } ,

J
3, deren praeüseben

Nutzen, in langsamem Zeilmaasse, wir nicht in Zweifel
ziehen, die aber freilich in ähnlicher Weise, wie z. B.

bei 3 gegen 4, nicht weiter anwendbar ist.

Unter den übrigen ist No. 30 ein sehr artiges, ei-

gentümliches kleines Stück.

Die erste Studie des Heftes hat eine gleiche Figur
und Tendenz, wie Chopin's Op. 25, I. Vergleicht man
Beide, so wird freilich die Wahl nicht schwanken.

indes Etudes de concert a sniels developpes par
eWf Sowntti. Op. 60. Ebead.

Diese Studien enthalten, wie die meisten derartige«

j

Virtuoseneomposilionen, gute Ideen, glänzend ausgestat-

tet, einen gewissen kühnen Wurf, viel Klangeffect; lei-

den dagegen ebenfalls an Unbestimmtheit der Fora, plan-

loser Modulation und einzelnen Unsicherheiten des Sa-

lzes. — Betrachten wir gleich die erste in As. Ein sebö-

[
nes Motiv beginnt — aber schon im vierten Tact sitzt

der Componist fest, findet für seine Idee nicht den rech-

ten Ausdruck, verlisst gewaltsam die Slimmenfiihrung,

I und bringt nur eine matte Fortsetzung des Gedankens

I zu Sunde. An solchen Knoten prüft sich die Geschick-

lichkeit des Tonsetzera. Aus dem erwähnten Motiv ist

eine Periode gebildet, die im zehnten Tacte in As schliesst.

j

Darauf wird dasselbe fünfzehn Tacte fortgeführt, von
Cmoll aus durch viele Tonarten modulirend, bis sich in

|
Esdur jene Periode wiederholt, um gleich daranf in der

Hauptionart eben so repetirt und zum Scbluss erweitert
' zu werden. In dieser Aneinsnderfügung ist aber weder

Plan noch Logik, nud daran gebriebt es mehr oder we-
niger auch den übrigen Stadien.

Die Durchrührung der Motive, welche der Compo-
nist auf dem Titel besonders bemerkt, ist mehr ein äus-

serliches Festhalten des Thema, eine Fortsetzung der Fi-

gur vou Tact zu Tact, Phrase zn Phrase, als eine gei-

stige Bearbeitung, weshalb denn auch dadurch ofl Mo-
nolooie entsteht.

Die Aufgaben der einzelnen Studien sind* 1) Ans-

dehnnngder Bünde« 2) doppelte Noten (eine unergiebige,

trockene Figur); 3) Triller (trille brise) * 4) gesangvol-

les Spiel; 5) Lebung für die linke Hand allein t 6) An-
gesessene und gebundene Octaven. Dem Spieler bieten

dieselben sattsam Gelegenheit, zu üben und zu glänzen,

uud durch geschickten Vortrag wird er manche Unvoll-

konimenbeilen derselben versehleiern können. Es isl aber

ein Uebel, wenn die darstellende Kunst zur Hehleria der
Schwachen dos Dichters werden musi.

Lieder.
Caledon. N. MothtrwelU Lieder, übersetzt von H. J.

Heinze, für Sopran oder Tenor und Piano componirl

von Dr. H. Marsckner. Op. 125. Heft I. Hannover,
bei C. Bachmann. Preis 1 Thlr.

Nicht ohne sehr günstiges Vorurtkeil hat Recensent
: dieses neue Liederheft des geehrten Verfassers in die

Hand genommen nnd gesteht mit Vergnügen, auch hier die

ergiebige Erfindungskraft und die gereifte Feder desselben

|

überall bewährt gefunden zu haben, während es sonst

keineswegs zu den seltenen Vorkommnissen gehört, dass

einmal beliebt gewordene Componislen , auf die Festig-

keit ihres Ruhroes bauend, sich da und dort — ein we-
nig geben lassen und selbst auch weniger Tüchtiges, nur

flüchtig Hingeworfenes in's Publicum bringen. Kein ein-

ziges der hier gebotenen Lieder isl des Verfassers un-

würdig. Gleich das erste, „ Entzücken " überschrieben,

ist sehr ansprechend und für den Singer vorzüglieb be-

lohnend. No. 2. „Die Stimme der Liebe," durch eine sin-

nig erfundene Begleilungsßgur eigentümlich colorirt,

überragt es aber an Tiefe der Empfindung. No. 3. „Er
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ist fori!" ist sehr, vielleicht zu leidenschaftlich düster I

gehalten, indem manche Züge im Texte eine mildere Far-

bengebung motiviren dürften. Dach wollen wir darüber

mit dem Verfasser nicht rechten, zumal wenn er, wie

es uns wahrscheinlich dünkt, diese* Lied mit dem fol-
\

geoden vierten: „ Liebesvertrauen " in einem gewissen
i

Ercbologischeu Zusammenbange gedacht und aurgefasst

lle. Das fünfte Liedi „Kinder ans dem Elfenlande"

ist elfenbaft ieiebt aod unheimlich gehalten, also gut,

verlangt aber einen besonders feinen und gewandten Vor-

trag, we«n ihm Genüge geschehen soll. - Die Ausstat-

tung ist loblich.

1) Sechs Gedichte von Goethe, in Musik gesetzt für eine

Tenor- oder Sopraoslimme , mit Begleitung des Pia-

noforle, von Varl Schtcencke. Cl. Werk. 2 Hefte.

Braunscbweig, bei Meyer, ä 10 Ggr.

2) Drei Gedichte aus der Frilbiofs-Ssge, von Tegner,

in Musik gesetzt für eine Sopran - oder Tenorslimme

mit Begleitung des Pianoforte, von Carl Schwencke.

57. Werk. Ebend. Preis 12 Ggr.

Der Herr Verfasser dieser Lieder ist bereits ab ge-

wandter und talentvoller Componist zn bekannt, als dass

er noch einer besonderen Einführung und Empfehlung

beim Publicum bedürfte. Vorzüglich gut scheint ihm das

Anmuthig- Graziöse, das leicht hingeworfene Seberzhafle

und Humoristisch- Komische zn gelingen, für welches Fach

die dahin einschlagenden Lieder und Gesänge in den zwei

erstgenannten Herten ein so glückliches Talent verrathea,

dass wir in der Thal wünschen möchten, es für die ko-

mische Oper in Tbäligkeit zu sehen, deren Styl vorzeig-

lieh in No. 6 (,, Dortehen" aus Goethe'a „Fiscberin") I

sehr gut getroffen ist. Der Verfasser hat hier gezeigt,

wie geschickt er es verslanden bat , zwischen den Zei-

len seines Dichters zu lesen , indem er gerade da , wo
das Dorteben seinen grossen Entschluss ausspricht: ,,Aber

ich will auch nicht Tanger" u. s. w. mit reinem Tacte,

durch die musikalische Behandlung dieser heroischen Stelle
.

darauf hingewiesen hat, dass es der kleinen Amazone um
die Sache der Emancipation doch nicht der rechte volle

Ernst sei. Auch in den Übrigen Liedern finden sich feine,

oder sonst tüchtige Züge von glücklicher Erfindungskraft
,

und gereifter Kunstreüexion ; allein das „Freudvoll and

Leidvoll" möchte doch wohl eine lliade post Homervm
sein. Da nimmt uns der Verfasser einen viel zu schwe-

,

ren gelehrten Anlauf; eine Bemerkung, welche zum Tbeil

auch die Lieder aus der Fritbiofs-Sage treffen möchte,

deren harmonische Tiefe und Kraft wir übrigens durch-

aus nicht verkennen. No. 2 derselben „Fritbiors Fahrt

auf dem Meere" vorzüglich beben wir als eine tüchlige,

jedoch über die Liedform in's Balladenmassige binausstre-

bende Arbeit hervor. Dass beide Sammlungen einer näheren

Bekanntschaft mit ihnen würdig sind, glauben wir hinläng-

lich angedeutet zu haben.— Die Ausstellung ist anständig.

Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforte, componirt von Ferd. Mbhring. Op. 12. Ber-

lin, bei Trantwein. Preis ylt Thlr.

Der deutsche Eichenhain bat nicht Ursache, sich über

Mangel an Singvögeln zu beklagen. Da machen wir schon
wieder wenigstens die erste practisebe Bekanntschaft mit

einem neuen und zwar sogleich in Op. 12. — Das ist

uns sehr fatal. — Aber nicht etwa die Bekanntschaft,

sondern dass wir sie nicht früher gemacht; denn ein

Lied in diesem Hefte „Sehnsucht nach Norden," von Gei-

bel, ist sehr ansprechend. Auch „Der April" von dem-
selben Dichter, so wie Heine's „Mädchen mit dem rothen

Mündchen" hat sein Gutes, wiewohl der April — was
am Ende in der Ordnung— sogleich beim Anfange etwas

keck modulirt. in dem „Fahr wohl!" hat uns der Ver-

fasser zn wenig auf belebte Deelamation gedacht. Das

„Unter den dunklen Linden" ist uns nicht einfach und

ungesucht genug. — Stich and Papier sauber.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforle von E. Grell. Op. 23. Berlio, bei Traut-

wein. Preis Vi Tblr.

Diese Lieder sind sämmtlicb in einem heiter anspre-

chenden Volkston gehalten und empfehlen sieb durch hüb-

Trommel und Fahne. Ein Liedercvclas , enthaltend: die

kleine Marketenderin, von Jon. N. Vagi, mit Melo-

dieen von den vorzüglichsten CapcIImeistern der k. k.

östreichischen Armee. 52 S. in 8. Wien, 1843, bei

Eine recht dankenswerthe Gabe des fruchtbaren Dich-

ters; den Volkston anschlagend, und doch nicht in's Ge-

meine versinkend, vielmehr wohl dazu geeignet, derglei-

chen zu verdrängen und den Gesang siebender Heere,

wenn er nichts Höheres berühren soll, unschuldig genug

zu beschäftigen. Nur fürchten wir fast, dass der Verfas-

ser gegen die überwiegende Mehrzahl der Marketenderin-

nen deutscher Zunge einen schweren Stand bekommen

werde, indem sie leicht seine artigen Liederchen für eine

böswillige Persifflage ihrer wellbekannten Tugendhaftig-

keit ansehen könnten , während jeder Unbefangene sich

freuen muss, dass nun dieser ehrsame Stand endlich auch

seine Dichterblumen gefunden hat. Die grösstenteils recht

guten, ja zum Tbeil wirklich frisch erfundenen dem

Texte eingedruckten Melodieen machen das Werkeben

doppelt angenehm, und wir müssen hochgestellten Mili-

tärs zur Anschaffung dieser kleinen gedruckten Ideal-

Marketenderin und zur Einrührung in ihre Regimenter

um so ernstlicher rathen , je seltener sie in Natura zu

finden sein möchte. — Das artig ausgestaltete Büchlein

bringt sie in eßgie.

Der Schiffer und sein Liebchen, Gedieht von L. Beck

stein, und Wiedersehn, Gedicht von si, a. Chemie*«,

zwei Duetten für Sopran und Tenor, mit Begleitung

des Pianoforte, der Violine und des Violoncello, com-

ponirt von Friedrich Krug. Op. 17 und 18. II Hefte.

Carlsruhe, bei Kreuzbauer, a 1 Thlr. 2 Ggr.

Zwei reebl ansprechende Composilionen , welche,

leicht ausführbar, wie sie es sind, zumal in engern ge-
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seiligen Kreisen eine angenehme Unterhaltung bereites

werden; die ausgedruckten Stimmen, zweckmässig ein-

gerichtet, werden sie sehr erleichtern. Die Ausstattung

ial »ehr saaber und splendid, aber die Noten sind doch

allzuschwindsücblig zart!

1) Zwei Duetten. „Im Herbst" von H. Heine nnd „In

der Nacht" von N. Lenau. Für zwei Singstimmen

mit Begleitung des Pianoforte, componirt von C. Banck.

Op. 50. Hamburg und Leipzig, Sebuberlb u. Comp.

Preis % T» lr -

2) Fünf Lieder für eine Bass- oder Barilonsli rosse mit

Begleitung dei Pianoforte, componirt von demselben.

Op. 52. Ebend. Preis % Thür.

Was nns die Composilionen des Herrn Verfassers

immer werth gemacht hat — eine gesunde, sichere Be-

handlung der Stimme, das müssen wir auch diesen nach-

rühmen, in welchen übrigens die ihm zur Manier gewor-

dene übermässig lange Dehnung einzelner Sylben und

Worte auf einem Tone, welche nns stets auch beim Vor-

trage durch die trefflichsten Stimmen als etwas Gesuch-

tes und Unnatürliches missfallen hat, so wie die ihm

ebenfalls eigene, bis zum Missfälligen gehäufte Wieder-

holung einzelner Phrasen und Worte immer noch da und

dort zu finden ist. Wir können diese Dehnungen und

Wiederholungen, in solchem Uebermaasse gebraucht, nicht

billigen. Jene beben zu geflissentlich den materiellen Ton

hervor, und diese verflüchtigen die Bedeutung des Worts

und machen seine poetische Kraft oft völlig zu niebte.

Habcu wir Unrecht, so walle uns der Verfasser, den wir

als denkenden Künstler achten, eines Bessern belehren.

Uebrigens ist er als Liedercomponist in bekannt nnd zu

beliebt, ab dass wir es für nölhig erachten könnten, das

Publicum von den Vorzügen und Mängeln seines Styls

hier noch weiter zu unterrichten. Nur das sei uoeb be-

merkt, dass die fünf Lieder zu den originellsten und '

geistreichsten gehören, welche wir von ihm nicht nur, I

sondern auch von vielen anderen beliebten Liedercompo-

nisten der Gegenwart kennen. Aber auch hier finden sich

harmonische Härten und Eckigkeilen, wie man sie einem

deutschen Componislen nicht gern verzeiht.

Dr. Rrferstein.

Nachrichten.

Dresden. Wir sind gewohnt, am 23. Deeember all-

jährlich ein Concert im Opernbaase zu hören, welches

von den Mitgliedern unserer llofbübne und der vortreff-

lichen Capelle ausgeführt wird und bestimmt ist, zu Un-

terstützung der hiesigen SUdlarmen beizutragen. So viel

auch stets geschieht, diese Coacerte durch Wahl inter-

essanter Musikstücke, so wie dureh sorgsame Ausführung
derselben und Mitwirkung der besten Kräfte anziehend

machen und so den vorgesetzten edlen Zweck mög- i

Uchsl zu fördern, so bringt es schon die Zeit — so uu-
j

mittelbar vor dem Weihnach tsfeste — mit sieh, dass
|

diese Coaeerte stets nur sehr spärlich besucht werden. I

j
Um so erfreulicher war es dieses Mal zn bemerken, dass

das Hans nach Verhältnis» wohlbeselzt war; auch der

König und die Königin, die ganze königliche Familie, so

wie die zufällig anwesende Herzogin von Cambridge hat-

ten sieh dazu eingefunden.

Das Concert selbst wurde mit C. M. v. fVelrr's

unvergleichlich schöner Ouvertüre zu Oberen eröffnet,

nnd es ist wohl kaum nöthig, zn erwähnen, dass die-

selbe von unserer Capelle, die dureh die grosse Zahl der

sie bildenden Virtuosen eben so berühmt ist, als sie durch

ihr herrliches Zusammenspiel sich seit Jahren die glän-

zendste Anerkennung zu gewinnen und zu erhallen

wusste, auf das Vortrefflichste ausgeführt wurde. Cape 11-

meisler Reittiger dirigirle dieselbe mit der an ihm ge-

! wohnten Gewandtheit und Präcision, würdig des dahin-

geschiedenen Meisters, der vor ihm an gleichem Piatie

stand nnd dem wir so viele herrliche Schöpfungen ver-

, danken.

Den Haupllheil des Coneerta aber bildete Dr. i?e-

bert Schumann't neuestes und zugleich grosstes Werk:
„Das Paradies nnd die Peri" naeb der Dichtung von
Thomas Moore aus dessen l>alla-Hukh. Das Werk ist

bei Ihnen in Leipzig bereits zwei Mal, wie wir hören,

mit grusstem ßeifalle gegeben worden , und wir freuen

uns wahrhaft, aussprechen zu können, dass dasselbe auch

bei nns ven dem Publicum, das die Elite der hiesigen

Musikfreunde in sieh fassie, mit dem lebhaftesten Applaus

aufgenommen worden ist. Ueherall war die gespannieste

Aufmerksamkeit, das grösste Interesse an dem Werke
sichtbar, nnd so wie einzelne Hummern besonderen An-
klang, der laut sieb gellend machte, fanden, so sprach

sieh am Schlüsse jedes einzelnen Thciles die Stimmung
der Versammelten in laotsehalleodem Beifall aus.

Ohne hier näher auf das interessante Werk und

seine einzelnen Schönheiten eingeben zu wollen und zu
können, müssen wir diese Anerkennung eine vollkommen
gerechte, dem Componislen in solcher Allgemeinheit nur

zn lange vorenthaltene, nennen. Die herrliche, bochpoe-

tische Dichtung Thomas Moare't bot demselben in der

Verscliiedeuartigkeit ihrer einzelnen Tbeile die schönste

Gelegenheit, sein Talent zn bewähren, und das bat er

deaa auch auf die entschiedenste und glänzendste Weise
gelbaa, so dass wir nicht zweifeln, es werde sein schö-

nes Werk bald überall gegeben und mit gleichem Enthu-

siasmus aufgenommen werden , wie hier und bei Ihnen.

Hierzu dürfte schon die eigentümliche Gattung der

Compositioa seihst beitragen, die sieh dnreh ihre völlig

neue Form, zwischen Oper und Oratorium innestehend,

obsebon im Wesentlichen mehr dem Letzteren sich nä-

hernd, namentlich zu Aufführungen in Concertcn eignet,

und, da sie eben nur die gewöhnlichen, überall zu fin-

denden Mittel für ihre Ausführung erfordert, auch nicht

übermässige Schwierigkeiten dabei bietet, eben so allen

Singacademieen nnd grösseren Privatzirkeln willkommen
sein wird und zu empfehlen ist.

Die Aufführung war, trotz dem, dass das Ganze in

wenig Tagen ein&tudirl werden mussle, eine sehr gelun-

gene zu nennen, uud wir fühlen uns gedrungen, nament-

lich die Leistungen der Fräul. IVüst (Pen) und Babnigg,
so wie der Herren Bieiriski und Mitterwuraer hervor-
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zuhcben. Zu bedauern war nur, dass die Chöre Dicht

stärker besetzt waren, als durch das gewöhnliche Oper-

cborpersooal , so wie wir es nicht eine glückliche An-
ordnung nenneu köunen , dass das Orchester hinter den

Sängern ampbilhealralisch auf der Bühne aufgestellt war,

wodurch die Singer zu sehr gedeckt werden, auch zu

viel Ton in den Coulisseu verloren gebt, was bei der

Grösse unseres herrlichen Opernhauses namentlich scha-

dete. Unserer Meinung nach wäre der Effect ein ungleich

schönerer, das Verbiltniss des Orchesters zu den San-

gern ein weit richtigeres gewesen, wenn die Capelle ih-

ren gewohnten Platz inne gehabt hätte.

Herr Dr. Schumann dirigirle selbst sein schöoes

Werk, das uns hoffentlich bald znm zweiten Male vor-

geführt wird. Dies ist der Wunsch der zahlreichen Ver-

ehrer, die er sieb dadurch bei uns gewonnen.

Wiener Musikleben. (Beschluss.) Die erste origi-

naldentsche Novität des Karnlhnerlborlbeaters , in wel-

cher eine ziemlich «nie französische Scbauspielergesell-

schaft auch diesen Winter sich's recht bequem macht,

soll eine Oper vom Capellmeislcr Nicolai sein, von wel-

cher die Sage gebt, dass sie eigentlich italienischer Her-

kunft sei. Es wird sich bald zeigen, ob die Sage oder

die Oper Seht.

Das philharmonische Concerl brachte anter der Lei-

tung dieses wahrhaft begabten Dirigenten die Sinfonia

croica und Mendelssohn-Bartholdjf's Ouvertüre zum Som-
mernachtstraum nebst einem Duette aus Sacchinis Oedipe

a Colonne und Arien aus Titus und Cosi fan tnlte, unter

Mitwirkung SlaudigCs und der Lutser, Heinefetter und
Mayer. Diese Concerte bleiben stets die Krone aller hie-

sigen Musikauflührungen. Ein ans lanter Künstlern beste-

hendes Orchester, das durch seinen Chef zu allen Pein-

heilen eines eben so geist- als geschmackvollen Vortra-

ges geleitet wird — eine Reihe der gewissenhaftesten

Proben, während welcher das ganze Toowerk mit allen

geistigen und technischen Specaalitäten sich jeden Ein-

zelnen tief einprägt — eine exquisite Zuhörerschaft, ver-

traal mit dem Geiste des Classisehen , feinfühlend und
znm Enthusiasmus geneigt, — wahrlich solch ein, der

schönsten Kunstweibe entsprossenes Concert fällt schwer
in die Wagschaale der hiesigen Musikzustände. Der
grosse Beethoven ! ach, er musste heimgehen, ohne auch

nur eine seiner meistens übereilt eingeübten Sympbonieen
in dieser strahlenden Vollendung zu boren. Doch der ver-

ehrte Meisler, der den Paulus schuf, lebt; er lebt nnd
wirkt und sehalTt zum Heile der Kunst. Hätte er gehört,

wie seine von zauberischer Romantik unibauchten Tod»-

geslalten hier vorüberrauieben , wie seine Partitur als

süsses, reizend verschlungene», sinnvolles Traumleben von
dieser Tonbühne ausgeht, ja hätte er auch nur die schwir-

rende Elfen flgur der gelbeilten Violinen so ausführen ge-

hört, — gewiss, seine herrliche Schöpfung, die man hier

so sehr liebgewonnen, würde ihn in diesem Augenblicke

doppelt gefreut haben. —
Das diesjährige Musikfesl brachte in wiederholten

Aufführungen Hm/dn's Schöpfung, wie gewöhnlich mit

mehr als lausend Individuen. Es ist zweifelhaft, was grös-

ser war, ob die Liebe, nrit der dieses geist - und gemüt-
volle Meislerwerk gegeben, oder die, mit der es von der
entzückten Menge empfangen wurde ; dass aber Stavdigi,
der in der Partie des Raphael das Vollendetste lieferte,

was der Oratoriengesang bieten kann, ja dass er in
mehreren Stellen Tbrinen der Rührung entlockte, ist

Tbatsacbe. Die Tenorpartie wurde vom Hofopernsänger
Kraus mit richtigem Eingeben in das Wesen dieses Styla
ausgeführt und seine uugew öhnlicb gleich tiiubrirte, mark-
volle, sonore Stimme hob auch die tieferen Lagen, in
welchen sich sein Part häufig bewegt, vorteilhaft her-
vor. Den toprau sang Frau v. Aaset, eine Kunstfreun-
de, begabt mit allen Eigenschaften, die zur würdigen
Lösung einer solchen Aufgabe erforderlich sind, nnd dies
will wahrhaftig nicht wenig sagen, zumal in einem so
eolossalen Räume, als der von der kaiaerl. Reitschule ge-
botene ; vielleicht das imposanteste und grösste Local, in
welchem Musikaufführungen Stall finden. — Mehrere

I

Nummern mußten wiederholt werden, man schwamm in

diesen vertraulichen, das Herz ausfüllenden Melodieen,
wie in Fluten des Entzückens. Das Meisterwerk, zu des-

seu Einübung nicht mehr als zwei Proben erforderlich
waren, halte in Schmiedi, unterstützt von den Professo-
ren Heltmesberger und Fischhof und dem Vereinsmit-
gliede Krall, einen bewährten Musikfestdirigeaten 5 da
fehlte auch nicht ein Zug von einiger Bedeutung. Es
mag dies zugleich einen Maassstab für die Masse, Qua-
lität und Beweglichkeit der hiesigen ausübenden Kräfte
geben. Em Aufruf — ein animireudes Werk — ein ver-
lässlicher Dirigent — etliche Proben, von welchen höch-
stens eine vollständig genannt werden kann — und im
Nu steht eines der grandiosesten Musikfeste da, hervor-
gezaubert aus den Mitteln einer musikalischen Bevölke-
rung, die in gewohnten Linien fortwogend, einige Stun-
den vor- und nachher kaum davon spricht. Ein Musik-

j

fest, zn dem anderwärts von allen Seiten Conlingenle
geliefert werden müssen, dessen Abhaltung ein Ereigniss,

I
das selbst fernen Kreisen seine Bewegung mitlheill, wird

j

hier gleich einem Walzenspielwerke aufgezogen, und
lauft auch wie ein solches wieder ab. Ehe man sich es
versieht, steht eine kleine Armee Kuoslfähiger auf den
Beinen und gewinnt eine musikalische Schlacht, ohne
Aufhebens, ohne Vorbericht und mit wenig Nachbericb-

|

ten. Man musicirt entzückt, hört entzückt an, verlässt

entzückt den Saal und — — liest im Nachhausegehen,
was Abends die Theater bringen. Aufmerksame und un-
befangene Beobachter werden mir in der Behauptung ge-

wiss beipflichten, dass die ganze hiesige— von der „Ge-
! Seilschaft der Musikfreunde" eifrig in Schw ang gebrachte

j

— Musikfesialfaire zu den cbaraclerislischsten Zügen im

Wiener Musikleben gehöre.

Der „Wiener Cborregtnlenverein" gab mit mehre-
ren hundert Individuen „Hercules," Canlale in drei Ab-
tbeilungeo von Händel (1744). Es ist dies die letzte der

Bearbeitungen ans der erprobten Feder des geehrten Ton-
veteranen Uofxalh v. Mosel. Bürgschaft genug für die

Sacbkennlniss, den Geschmack und die Schonung des Ori-

ginals, mit welohen das ganze Werk uns näher gerückt

wurde. Nur wenig halte der Herr Bearbeiter aus der

Oper „Semcle" desselben TonseUers (1743; in die Can»
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Ute heriibergenommen. Bei alledem vermochte das Werk
nicht die Wirkung der andern Händct^t* Oratorien

hervorzubringen. Einmal ist die Handlung zu wenig dra-

matisch, da sie eigentlich nnr das Ende des Helden, von

der eifersüchtigen Dejanira herbeigeführt, behandelt, und

den Chören blos refleclirende Stimmungen zuweist ; dann

laborirt aber auch ein grosser Tbeil der Musik an einer

Steifheit, Kälte und Monotonie, mit welcher seihst die

wirmslen Verehrer Händets, deren Zahl hier erheblich,

sich nicht befreunden können. Doch hat „Hercules" wie-

der viele Partieen, namentlich in der dritten Abtheilung,

von solch deutscher Urkraft, Wahrheit und ergreifendem

Ausdrucke aufzuweisen, dass, meines Erachlens, dieses,

Händefs jedenfalls würdige, Tonwerk, bei gehörigen

Kürzangen, den Freunden dieser elastischen Musikgat-

ling immerhin höchst willkommen sein mü'sste. — Zur

Ausführung ist ein Sologesangqtiartett von virtuoser Durch-

bildung erforderlich. Hier war es durch Staudigl, den

Gesangdileltanten Hetlinger und die llofopernsängerinnen

van Hattelt - Barth und Diehl besetzt. Das schwierige

Tonwerk, durch dessen Wahl die Unternehmer jedenfalls

eine schöne Kunstintention bewiesen, ging unter Leitung

Schmiedet's so gut zusammen , als die dürftigen Proben

es nur immer gestatteten. — Der k. k. Hof- Vicecapell-

meister Herr Ignas Atsmayr veranslaltete auch in die-

sem Herbste eine musikalische Academie, worin er eine

Symphonie (Bdur), zwei Psalmen und zwei Nub-
i ans dem Oratorium „Das Gelübde," sämmüiche

Piecen von eigener Composition , anrühren liess. .

mayr ist ein gereifter, kenntnissreicher Componist
umfassendem Partilursludium. Er weiss für jeden Vor-
wurf gute Formen, gute Mitlei und gute Effecte zu wäh-
len, und hält sich, seiner künstlerischen Thäligkeit nach,

nur an grössere, meistens kirchliche Aufgaben. Oben an-

geführte Stücke , von entsprechenden Kräften ausgeführt

und von ihm selbst dirigirt, fanden in diesem Sinne denn

Von diu Concerlen , welche den Soloinstrumenlen

gewidmet , machten sich bisher blos die des hier anwe-
senden 13jährigen Pianisten Carl Fitisch höchst vorteil-

haft bemerkbar. über ich in

Feuilletoh.
Am I. December wurde so 4er Pariser komisches Oper iaai

erste» Mite oait vielen Beifall gegeben: L'eseUvt 6» r

Cotirertmeiiter Summer in Weimar bat daselbst ein neoer-
faadenea Inatromeol »rodacirt, Namens Eophooion. Es machte
doreb seinen Wohlklang, ähnlich einer Posaune , doch zweifach
starker als diese, eiaea sehr angenehmen Eiadraek, namentlich

mit Begleitung dar Orgel (durch Herrn Professor Tdpfw).

aaseblag für das ia Hannover so
Tteater beträgt 600.00« Tblr. Dia Forderung soll den
iDsammentretendea Laadsliodea »orgelegt werdea.

Ankündigungen.
Im Verlag der Unterzeichnelen werden nächstens

mit Eigenthumsrecht erscheinen z

Treis Divertissements
pour !c Piano

inr Dom Nctm»tlcn de
par

Mtcnri Mteraf.
0P . 139.

Leipzig, den 10. Januar

, H. .\. . Le Carneval de Venia«, arrange paar Ic Pia-

aaforle acal par B. C. I8i Hgr.
— — Elegie. Cbant pour le Violoa avre Piano Edition nont rl

corrige« p. lauteur) av. Portrait. 18 Ngv.

(Jude, X. \%'., Frühlingsblumen. S Stücke für das Pianoforte.

Up. 11. 10 Ngr.
_ — Nardiabc Toaebilleder. Faataeieen lür etaa Pianoforie an 4

Händen. Op. 4. 17! Ngr.

Und« et HelMted, Nopoli.

HelSted, Kai., I - Tnreador.

.»«•'1-UJol.l. U.V.,

— Mf^a^i
Wi

: p. le Pfle. 1 Tklr. Ii Ngr.

arr. n. le Pfle. I7l" Ngr.

•ed Chor og Pfle. » Ngr.

4 Ngr.

4 Narr.

Bei F. Kistner in Leipsig int ao ehe

Heber den Sau der Geige
und anderer Saiteninstrumente.

Zum Gebrauche für Künstler, Dilettanten und Instru-

wtentenmacher. Nach einem in der Academie des Scien-

ces in Parti von Savart gehaltenen Vortrage m's

Deutsche übertrogen.
18 Ngr.

Im Verlage der Cntcrseichnelea i«l eraehienen i

Fr. Klassier in Leipaig am beliehen;

Döhlrr. Tain Adiea ä

et Viola*, l'i. Ngr.

8 Ngr.

Unter der Preaae befindet eich i

fjMzzitll, 1/Baule. Itomaace avec Acc,

»•hier, Adieu »

4 maini.

OAtatch. Otto, Matraarn

««de, X. Agnete ag

denen. Claveer tdtog. Op. 3.

Skaadiaaviache Volkegeaange,

noforle allein,

«lirlltt, t .. 6 Gaaange mit

Piano.

Act.

Lftwenalajelaa. H. v., Geeaage ana der Oper Halen i Hui

afjeld mit Pianoforte Act.

I/UmbTe, Sreba Tivoli -Tänae Iura Pia»oforte.

Polyhyaanla. Sammlang von Uedera für 4 Männerstimmen vaa

akaadinaviacbea Caaapeaiaten. I* Haft.

1843.

C. C. Lmae <* Olsem.

Drock tud Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i7lm Januar. M 3. 1844.

Heber Rober« Scb« '• CU»ierewnpo»iIionen. ( Bescfclaas.) — A«eAnrA*m . Ans Lelptlg MbtM. —

Claviercompo-Ueber Robert Schümann'*
silionen.

(B e t e b 1 i i.)

Hier muss nun der „ Kioderseeuen" — Op. 15,

Leipzig, bei Breitkopf und Hirtel — gedacht werden,
welche unstreitig su Sc/nmaim't bestell Leistungen in

diesem Genre gehören, und worüber wir uns etwa» aus-

führlicher au ioaaern gedenken. Vermöge einer halb pro-

phetischen und halb poetische» Intuition und jener vor-

xugsweise nur der objecliven Anschauung eigenen geisti-

gen Geschmeidigkeit ist es dem Compooisten hier gelun-

gen, »eh dergestalt in einzelne Stimmungen, Zustände
und hervortretende Momente der Kinderwelt zu versen-

ken und sich derselben in einen Grade musikalisch zu
bemächtigen, daaa ein sinniges Genüth «ich davon im In-

nersten ergriffen und aar« Lebhafteste angesprochen füh-

len muss. Wodurch ist diese ungewöhnliche Wirkung
hervorgebracht , wodurch wird der Zuhörer in eine so

vollkommene Illusion versetzt? Durch die Wahrheit der
Schilderung, durch die Naturtreue des Colorils; dadurch,
dass der Tondichter ganz in seinen Gegenstände aufge-
gangen ist. sich ganz und gar in ihn hinein oder viel-

mehr zurück gelebt und zurück empfunden, mit einem
Wort: dass er den lieblich naiven, in süsser Sorglosig-

keit aufquellenden, acht kindlichen Ton aufs GlückJichsle

getroffen hat.

Diese „Kinderscenen" beweisen am Einleuchtend-
sten, dass auch in engem Raum, in die Grenzen einer
bestimmten Forn sich Bedeutsames und Cbaracterisliscbes

drängen lässt; dass rs dazu nicht gerade immer nöthig,

der wild und planlos schweifenden Phantasie den Zügel
schi essen zu lassen, und sich dem Zufall, der Willkür
in die Arme zu werfen. Gerade überlegene Runstgeister

fühlen sich oft von einer Art edeln und feineren Stolzes

gestachelt, und setzen eine Ehre darein, sieb der Herr*
schart gewisser Gesetze und Regeln willig zu unterwer-
fen} denn sie sehen sehr wohl ein, dass es ja gerade
desto ruhmvoller, und ihr Verdienst ihren Triumph nur
erhöht, bei oder trolx aller Achtang formeller Grenzen
und Fesseln doch Grosses und Eigentümliches gelei-

stet zu haben

Auch der „Arabeske," On. 18, und des „E
Op. 19, muss loben/ gedacht werden,
sich indes* mehrArbeiten

Klarbeil und Fasslichkeit und durch ihre liederartige Hal-
tung, als durch besondere Originalität bemerklich ma-
chen. — Letztere wird durch eine hin und wieder her-

vortretende Familienähnlichkeit mit Mendeiuokn's , .Lie-

dern ohne Worte" und /. Fieüft Nollurnen und Roman-
zen einigermaassen beeinträchtigt. Das Weiche, Schwär-
merische, der zarte, lyrische, fast weibliche Character
der FieWschen Canlilu'oe klingt unverkennbar aus bei-

den Stücken uns an; doch wird man von dieser Aehn-
lichkeil eben nicht unangenehm berührt; vielmehr wirkt
säe dadurch höchst woblthuend, dass Schumann ihr noch

einen Vorzug beizugesellen wussle, der dem Engländer

stets fremd geblieben und der ihn weit über J. Field

erhebt; und zwar gründet sieh diese üeberlegenbeit auf

den Umstand, dass in Hinsicht auf harmonische Ausstat-

tung und sonstige Zuthat in Figuren und Begleituugsfor-

men sich Alles ungleich gediegener, voller und mannieb-

faltiger gestaltet, kurz künstlerisch bcwussler, fertiger

erscheint, als es bei J. Field jemals der Fall ist, wo
so manches Lose, unsicher und unwillkürlich Zusammen-
gestellte beinahe auf eine Dilettantenhand scbliessen läset.

Selbständiger und bedeutender ist jedenfalls die „Hu-
moreske" (Wien, bei Piolro MeobeiÜ) und die „G moU-
Sonale" (Leipzig, bei Breitkopf und Härtel), welche beide

wir unbedenklich als die bedeutendsten, die Glanzstücke

der ganzen, des Gediegenen und Eigentümlichen so viel

enthaltenden Sammlung glauben bezeichnen su dürfen. —
In der „Humoreske" ist es die grosse Maunicblalligkcit

in Inhalt und Form, der stete und rasche, obwohl im-

mer natürliche und ungezwungene Wechsel der verschie-

denartigsten Bilder, Vorstellungen und Emplindungen, der

phantastisch und traumhaft durcheinanderwogcndcii und

verdämmernden Erscheinungen, wodurch das Interesse

von Anfang bis zu Ende nicht nur wach erhalten, son-

dern fortwährend immer gesteigert wird. —
Es wird immer eine der schwierigsten Aufgaben für

den Aestfaetiker bleiben, die musikalische Wirkung durch

Worte auazudrücken — das Unbeschreibliche, Geistigste

durch Umschreibungen zu erklären und su versinnlichen ;
—

das Sinnigste, Feinste und Gewiegteste, was er in die-

nern Falle auch immer vorbringen mag, wird und muss

neben der Sache selbst immer unvollkommen, dürftig,

4«.
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reake" bei uns herrorrief, — wäre es auch nur halb

and halb und ungefähr — zu schildern ; tollte diese Schil-

derung auch immer eine reia sabjeclivo, ganz und gar

dem individuellen Gefühl entspringende «ein and wir uns

den

es üomponitten entfernen, so

wollen wir um darüber mit dem allgemeinen Loose der

Kommentatoren beruhigen, die oft Manches, was der

Künstler , in der Fülle der Gefühle und im Feuer und
Aufschwung der Begeisterung, seinem Werke, sieh selbst

t, einverleibte — scharfsinnig herausfinden, da-

aucb sich Manches, was der Entere mit vol-

und bestimmter Intention hineintrug, ent-

gehen lassen. Ueberdies sind ja mrhrere, verschiedene

Auflassungen ein und desselben Werkes gar wobl denk-

bar, und jede einzelne kann, vom individuellen Stand-

puncte des Auffassenden ans, im hohen Grade verständig,

entsprechend und scharfsinnig sein, kann — so zu sa-

gen — irgend ein neues Thor der Verständnis« eröffnen

nnd den Schlüssel zu bisher noch verborgenen Geheim-
nissen des Geistes liefern, worauf unter Andern anch

Novatis hinzudeuten scheint , wenn er irgendwo sagt

:

„dass ein Werk desto interessanter und ein ächter Aus-

flugs der Persönlichkeit ist, je mehr Veranlassungen, Be-

deutungen, mehrfaches Interesse, mehr Seiten, überhaupt

e mehr Arten, verstanden nnd geliebt zn werden, es

ist." Dies scheint uns gerade bei der mebrerwähnten
Composition der Fall zu sein. — Wenn wir daher ohne
weitere Umschweife bekennen , das» wir ans daraus mit

einer ganz eigentbiinilichcn , herben , aber kräftigenden
"

>, wie von reiner Bergluft angeweht fühlten, bald

Waldbächen in jugendlieh fri-

schem Ungestüm uns nmbranst vermeinten; wenn wir
hinzufügen , dass ein eigenes , scbauerlieh süsses Gefühl

von Kraft , von geistiger Fülle nnd Gesundheit dieser

„Humoreske" inne zu wohnen scheint, das sich nach

und naeh dem Zuhörer mittheilt, und ihn altmälig mit

einer so vollkommenen, seligen nnd tiefen Befriedigung

erfüllt, wie nur dem innersten, geheimsten Born des

Gcmüths entquollene Weisen nnd ächte, erdenlrfiekte Be-

geisterung sie zu Wege zu bringen vermögen , — so

glauben wir damit die Wahrheit eben nicht verfehlt zn
haben , sondern ihr vielmehr — wenn anch auf eigene

Weise — ziemlich nahe gekommen zu sein. —
Noch reichlichere Ausbeute Wr die Besprechung ond

bedeutendem Stoff zu allerhand Erörterungen ond aben-

theuerlichen Auslegungen würde die GmoTl- Sonate dar»

bieten ; wir wollen uns jedoch auf die Erwähnung des

I' tu si.mdes beschränken, dass der Componist hier sieh der
bestehenden, vorgefundenen Sonalenforro bedient und diese

fast durehgehends ronsequrnt festgehalten hat.

Was bereits bei den „Kinderseenen" in Bezog auf
Beobachtung gewisser Schranken und Kunstgesetxe gesagt
wurde, findet auch auf die ,, Humoreske'* und „Gmoll-
Sonate" wiederholte Anwendung, nur ist zn unterschei-
den, dass in den beiden letztem ComposKionen Plan nnd
Anlage ungleich ausgedehnter and bedeutender , dass die
Formen und Dimensionen entwickelter nnd grösser sind

Alles bier ausgeführter, durchgearbeiteter (während
mehr skizzenhaft und flüchtig angedeutet) erscheint,

überhaupt ein höherer und kühnerer Gedankenflug sich

darin offenbaret.

Noch sind die „Nachtslueke,'

Mechetti, zu erwähnen, die

kärKchen Znsammenstellung etwas Improvisatorisches,

etwas, wie dem Augenblick, der zufälligen Laune Abge-
nommenes an sich tragen.

Perner der „Paschingsschwank aus Wien," Op.26.
Ein Seitenstück zu den CarucvaUsceusui wenigstens fin-

det man ganz die bunte Abwechselung, die
'

gnüglich übersprudelnde Laune darin

isches,

Abge-

Seiten fahren die Raketen des Witzes ond lustigen Ueber-
muths in die Höne, umzise.hen {uns die Sprühteufel

schalkischen Spottes nnd des ausgelassensten Muthwil-

l«ns, l. B. Seite 7 und 8— 9, wo aaler Anderm das

altväterisehe, anch in den Carnevalssoenen auftauchende,

acht spiessbürgerliche und philiströse Motiv: „Als der

Grossvater die Grossmutter nahm" — einen grotesken

Conlrast herbei fu hrt nnd eine acht komische Rocoeowir-

kang hervorbringt. Das musikalisch Gehaltreichste dieser

Panlasiebilder ist anstreitig das Intermezzo No. 4, das

ans von der ganzen Sammlung am Meisten zusagte.

Wie indess ein so finsterer Gesell, so ein Störenfried

und ächter Bruder Griesgram, der aus seinem Ksmoil-
Visier unheimlich and drohend genug hervorblickt, sieh

in die heitere Umgebung verlieren und in diese fröhliche

Gesellschaft gerathen konnte, ist in der Tbat nicht wohl
abzusehen. — Der raube, ernste nnd strenge Ton, vor
dem plötzlich alle Last and Heiterkeit znm Tode erstar-

ren ssost, ist jedenfalls Udr einen „Schwank" nicht pas-

send. Ist es erst glücklich überstanden, dieses „Inter-

mezzo," so sthmet man hoch und frei auF, als fühle man
sich von einem bösen Zauber erlöst und möchte ihm
nachrufen, was Shakespeare den Orlando zn Maitre Jac-

ques *) sagen lässt: ,, leb freue mich über euren Ab-
schied : Gott befohlen, guter Monsieur Melancholie ! "—

Hiermit wollen wir denn unser Thema einstweilen

als erledigt betrachten and die Verhandlungen darüber

besebliessen. Ob es nns gelungen, ans dabei jener Ob-

jeelavilüt im Urtheil and jener Unbefangenheit zu be-

mächtigen, welche bei Erforschung nnd Entdeckung der

Wahrheit in allen Dingen unerlasslich ist, und ahne
welche selbst der noeb so erleuchtete Kunstkritiker nie

etwas allgemein Gilliges und durchaus

entscheiden überlassen | indess dürfen wir Immerbin
versiebern , fortwährend unser Augenmerk darauf ge-

richtet nnd überall nach Kräften und mit bestem Willen

mindestens darnach gestrebt zu haben, so dass mit Wis-
sen und Absiebt gewiss Niehls in unsere Arbeit überge-

gangen ist, was durch zu individuellen Anstrich, oder

auren einen oeigcscnmacx von rTivai>orunDei! und per-

sönlicher Vorliebe die Unparteilichkeit und somit die

Wahrheit und Competenz unserer Aussprüche verdäch-

tigen oder bezweifeln lassen könnte. Ob diese letztem

auch zuweilen tadelnd ausgefallen, und zu welchen Aus-
stellungen wir uns anch bin und wieder veranlasst ge-

I •. - > Ml r«tb^".*J>5.<l

•) „Wie e» E.«i retlHf
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so viel ist lisst lieh

das* Schumanns CUvier^mposilioue« den merkwürdig

gen, bedeutenden Knnstertcheinungen der Gegenwart bei-

zuzählen sind, welche durchweg tich dnrefa ein edles,

hohes Streben auszeichnen und manche Keime einer neue«

Zeit in sieb scbliessen.

Wie alles Tiefe nnd Tüchtige, wie eile« Ernste «•!
Innerlichsteigene werden auch sie erat mit der Zeit und

nicht ohne Mübe in's grosse Publica« dringen nnd nur

langsam an weiterer Verbreitung nnd Anerkennung ge-

langen, dann aber desto sicherer auf tonkünstleriscbe

Richtung überhaupt, wie auf da« musikalische Denken
insbesondere, eine nachhaltige Wirkung ausüben. —
Vorliegender Versuch, zu allgemeiner Theilnahme und
erhöhter Aufmerksamkeit für die In Rede stehenden Coen-

pmitionen anzuregen — wie früh oder spät auch er sich

eines Erfolgs zu erfreuen haben möchte — in uns lebt

die Ueberzeugung, dem wahren Interesse, überhaupt der

Sache der Kamst dadurch einen

t zu • I .. U

\ » • i

• I •

RBCEH0IORBN.
Doux Souvenirs (Holder Traütn schöner Tage). Melodie.

Paroles cTHippoKte Dugird, Mosiqne de Fr. Burg*
miiller. Mit französischem und deutschem Texte.

Mainz u. s. w., bei Schott'» Söhnen. Preis 27 Kr.

So wie fast alle Lieder dieses Compooisten, so hat

auch dieses artige «IIa Polacca gehaltene, ohne gerade

tief und originell zu sein, etwas Frische« nnd Gefälliges.

Es ist, wie auf dem Titelblatt« nicht bemerkt worden,

für eiue Siugstimwe mit Begleitung des Pianoforte gesetzt.

1) Hol über, Gedicht von Tenner , für eine Singstil

mit Begleitung des Pianoforte, in Musik gesetzt ven
Heinrieh Euer. Ebendaselbst. Preis 27 Kr.

2) Mutterseelenallein, Lied von demselben für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte,

demselben. Ebendaselbst. Preis 18 Kr.

3) Schlummerlied nnd Sie liebt dieb,

selben, für eine Sinntimme u. s. w.

,

demselben. Ebendaselbst. Preis 27 Kr.

Diese Lieder scbliessen sich der Zahl der besseren

an. Sie sind saramllich in einem leichten, reinen and run-

üen Gu&s entworfen und sauber ausgeführt, und zeugen
voji einem achtbaren, wohl cullivirten Talente. Originell

und dabei doch gefällig »t vorsüglicb das „Mutterseelen-

allein'..' und das „Schjuj

züglich angesprochen.

|) Die Sülle, Gedicht Von Max v. Eithendorjf, in Mu-
sik gesetzt ffa> eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte von IV. Speier. Op. 46. Bb'end. Pr. 27 Kr.

2) Die Einsame, Gedicht von Schuhmacher , in Mosik

gesetzt fir eine Singstimme mit Begleitung des Pia«

nteforte vnn W. Speier. Op. 47. Mainz n. s. w., bei

Scboit's Söhnen. Preis 27 Kr.

Der Compocasl bat uns diesen, eben nicht vorzügli-

chen Gedichten mehr zu machen gewusst, als wir's für

möglich gehalten hatten , und seinen Texten viel Ehre
angeihan. „Die Stille" halRecensent mit Vergnügen wie-
derholt gehört. Schade um die hübsche Musik zu so un-
bedeutendem Texte

!

!
Das ride Haus, Ballade von Kahlert, für eine Singstimme

mit Hegleitung des Pianoforte, componirt von J. Ro*
tetthain. Ebendaselbst. Preis 45 Kr.

Herr Dr. Lowe in Stettin bat durch seine geistrei-

chen Balladen den Componisten, die sich in dieses Fach

I

wagen, einen sehr schweren Stand gemacht. — — Ob«
gleich es dieser Rosenbain'schen Ballade nicht an ein-

! seinen guten Zögen fehlt, so hat doch der Verfasser,

• nach unserem Gefühl, dunhaus nicht den rechten Balla-

denton getroffen und sein sonst achtbares Talent scheint

i uns Dicht für dieses Genre geeignet zu sein. Es kommt
' Alles zu gesucht, oder wie man sagt: zu gemacht her-

! aus. Es fehlt deaa Werke die iuuere sichere Haltung,

j

der acht künstlerische Fluss und Gnss. Dasu möchte es

' selbst einem geistvollen und gewandten Sänger schwer

{

fallen, etwas Rechtes aus dieser Ballade zo machen und

sich damit Beifall zu erwerben. — Es thut uns leid, die-

ses streng« Urlbeil aussprechen zu müssen. Aber wir

können nicht gegen uuser KunsJgcwissen nrtl

1) In die Ferne, Gedicht von Kletke, für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte componirt von A.
Oevttmer. Op. 3. Ebendaselbst. Preis 27 Kr.

2) Das Kisehermädchen , Gedieht von Heine. Barcarole

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte und

Violoncello, von demselben. Op.4. Ebend. Pr. 45 Kr.

Wenn der Verfasser sich überall , zumal in No. 1«

einer natürlichen Declamalian befleissigt bitte, so wür-
den wir über diese Coraposilionen , die ersten , die wir

von ihm kennen gelernt, ein unbedingtes Lob ausspre-

chen können. No. 2 kennen wir schon in einer ziemli-

chen Menge von Compositionen. Doch haben wir auch

diese mit Interesse gehört und die Zugabe des obligaten

Violoncello ist eil

i) Die Nonne, Gedicht von J. v. Hosen, componirt für

eioe Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von

Vinnen* Leicht. Op. 13. Ebendaseihst. Preis 36 Kr.

t) Auf Flügeln des Gesanges, Gedicht von Heine, für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von

demselben. Op. 14. Ebendaselbst Preis 36 Kr.

An des Verfassers Stelle hätten wir das widrige Ge-

dicht No. i nicht componirt. Sollte es aber doch gesche-

hen, so musste es die Färbung verzeiflungsvoüer Bitter-

keit erhallen und tragisch refassl werden. No. 2 ist ganz

«rüg componirt, attean es fehlt das südliche Colorit. Ali*

diese Lieder sind sehr splendid ausgestattet und, blos die

Speier'schen ausgenommen, mit zum Theil recht artigen
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Six Piverlissemens en forme de msrehes pour le Piano

(Pianoforte) a 4 mains, composes par Ch. Schwenke.

Oeuv. 60. Cab. Iet2. ßraunsebweig, bei Meyer jun.

Preis a 1 Tblr.

Wer diese Divertissements auf sein Pianofortepult

bekommt, lasse sieb nur nicht etwa, wie es beinahe uns

selbst geschehen wäre, sogleich durch den Anfang des

ersten vom Weiterspielen abschrecken. Recensenl be-

greift nicht, wie dem Verfasser, der sogleich im Trio je-

nes ersten Stückes, so wie in allen folgenden , so feine

picante und zum Tb eil schöne und edle Gedanken bringt,

jene, nach unserem Dafürhalten ziemlich unerquickliche

Partie entschlüpfen konnte. Im Uebrigen aber kann man
sich von diesen Divertissements, wenn man sich die Mühe
giebt, die rechten Tempi für sie aufzufinden und den ei-

gentümlichen Intentionen des Verfassers nachzudringen,

weil mehr, als — ein Divertissement versprechen Wer
indess kühne , baisbrechende Turnübungen für die Pin-

ger, wer das Pfefferkuchenwerk modischen Passagenwu-
stes begehrt, der Endet hier seine Rechnung nicht.

Schliesslich erlauben wir uns noch an den Herrn

Verfasser, dessen eigentümliche Erfindungskraft nnd des-

sen Reichlhnm an interessanten melodischen nnd harmo-
nischen Wendungen und Effecten wir achtungsvoll aner-

kennen, die Präge : Warum ist die herkömmliche, in ei-

nigen dieser Divertissements mit Geist und Geschick durch-

brochene Marschform , der zu Folge man auf das Trio

(wozu überhaupt noch diese, ganz bedentnngslos gewor-
dene Benennung!) die kable Wiederholung des ersten

Satzes eintreten lässt, dennoch in anderen beibehalten

worden? Es scheint uns vor dem Forum einer gesunden
Aeslhetik unstatthaft, dass man in solcher Weise den
Anfang auch wieder zum Ende mache. Wo bleibt da die

lebensvoll sieb steigernde Progression der Gedankeneut-
wickelung? — Nach unserer Ucberzcugung muss, wenn
in die Marschform Geist und Leben, Sinn uud Bedeutung
kommen soll , auf den Miltelsalz (Trio) ein, die in dem
ersten vorherrschende Stimmung noch steigernder Schluss-

satz folgen. Die kahle Rückkehr des ersten erscheint uns
matt, unbelebt, unkünsllerisch, unerquicklich. Der Herr
Verfasser hat dies wobl auch gefühlt, allein nicht übrrall,

mit strenger Consequenz, praclisch gellend gemacht. —
Eine von ihm gebrauchte und in einer besonderen

Anmerkung erörterte „Quintenfolge" (Cab. 2, S. 8) er-

scheint auch unserem Obr, bei discrelem Vortrage, nicht

sonderlich anstössig, allein doch immer nur, unlcr höhe-
rer Notwendigkeit der Idee, statthaft. Man sehe die
Sache selbst und entscheide darüber.

Die äussere Ausstattung de« Werkes ist elegant. Es ver-

langt zwar keine Bravourspieler, allein doch sehr auf-

merksame.

Blätter nnd Tranben, Lieder für beilere Kreise von Joh.

N. Vogl%
mit Melodieen von den vorzüglichsten Com-

ponislen Oeslreichs. Zweite Auflage. 124 S. 8. Wien,

bei Jasper 1843.

Der fleissige Singer bietet hier 61 Lieder, samml-

lich mit grösstenteils mehrstimmigen Tonweisen verse-

hen. Frohen Zechern eine empfehlenswerte Gabe. Dass

nicht alle Lieder und Weisen in diesem artigen Hefte

gleich neu, eigentümlich und ansprechend sind, kann,

bei einem schon so vielfach bebandelten Gegenstände, nicht

zum Vorwarfe gereichen. Es ist vielmehr zu bewundern,

dass der Dichter auf einem so ausgebeuteten Felde im-

mer noch seine frischen Blülben zu brechen gewusst hat,

wie denn gar manche dieser Trinklieder in der Thal von

höherem dichterischen Werte sind, während sich wie-

derum die meisten durch glücklich erfundene Tonweisen

auszeichnen, unter deren Verfassern indess auch manche

nicht Oesterreich angehörende Namen vorkommen. Dass

nicht nur der Cbaracter und Aufenthaltsort der Compo-

nisten, sondern auch Ort, Jahr und Datum ihrer Gebart

angegeben sind , giebt der Sammlung noch einen beson-

deren literarischen Wert, welche sich übrigens den Bei-

fall, den sie bereits in ihrer ersten Auflage gefunden,

•ach, in noch weiterem Kreise, in der vorliegenden zwei-

ten erwerben wird. Die Ausstattung ist des gefeierten

Diesters und seiner hier gebotenen Gaben würdig.

La fontaine. Le feu follet. Deux morceaux de Salon

poor le Piano(forte), composes par Berthold Demcke.

Oeov. 13. Cah. 1. 15 Sgr- ^ah. 2. 25 Sgr. Ber-

lin, bei Paez.

Es ist sehr lobenswert, dass der Herr Verfasser

nicht, so wie so viele Andere, in's Blaue hineincompo-

nirl, sondern nach Ausprägung poetischer Ideen gestrebt

nnd dieselben durch jene Ueberacbriflen : „La fontaine"

nnd „Le fen follet'* angedeutet bat. So weiss man doch

gleich, was er gewollt und erstrebt bat, und kann mit

Sieberbeil darüber entscheiden, wie es ihm gelungen ist,

seine Intentionen zu erreichen. Unserer Quellentbeorie

nach ist aber seine „Fontaine" nicht sowohl eine Quelle,

als vielmehr eine sehr ansprechende Scene an einem sanft

zwischen schattigen blumenreichen Ufern dahingleitenden

Strome. Für das enge geheimnissvolle Arbeiten ,
Spru-

deln und Murmeln einer Quelle ist ans die von ihm ge-

Googl
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brauch le sanft wogende, und in dieser Hinsiebt sehr ma-
lerische Baasfigur sa breit and tu mächtig. Damit stel-

len wir übrigens keineswegs in Abrede . dass diese Ar-

beit ein recht freundliches, geistvolles Nalurbild gebe.

Die wunderbaren Schauer eines Irrlichllanzes scheint

der |Verfasser noch nicht selbst erlebt au haben. Er würde
sonst gewiss dem „ Feu fallet " eine andere, unheimli-

chere, grausigere Färbung gegeben haben, als sie die an

und für sich sehr brav durchgeführt« Triolenfigur bietet.

Uebrigens ist das tief Schauerliche, Schleichende und dann
wieder seltsam Hüpfende, das aus tiefer Nacht Heraufblin-

kende eines Irrlichts ein sehr ergiebiger Gegenstand für

einen musikalischen Landschafter, den man indess, wie
alle anderen ans der Natur gegriffenen , nur nach tüch-

tigem Studium ihres geheimnisvollen Lebens treffen kann.

Ad «od für sieh bieten beide Hefte wohlgeübleo Spielen

eile Unterhaltung. Ausstallaug splendid.

Amusemeus de salon. Trois nouvelles nocturna poorle
Piaooforte par Jacques Schmitt. Oeuv. 320. Ham-
borg, bei Kranz. Preis 1 Thlr.

Ansprechende Themen, frei in Thalherg'acher Manier

variirt, also gane für den „Salon" geschaffen. Wir zwei-

fein nicht, das« der Verfasser damit dort sein Glück ma-
chen werde. K.

Nachrichten.
Lerpsig, den 16. Januar 1844. Am 3. Janaar d. J.

gab im Saale des Gewandhauses Herr Napoleon« Mo'
riani, unterstützt von einem Fräul. Rosetti und einem
Herrn Ciabatta, eine musikalische Abenduuterhaltung, in

welcher, blos mit Pianofortebcgleiluug, folgende Stücke
ausgeführt wurden: Teraetl ans Lucretia Borgia, gesun-
gen von Fräul. Rosetti und den Herren Moriani und
Ciabatta. — Romanze von Donizelti, gesungen von
Herrn Moriani. — Iatrodaction und Variationen über
ein Lied ,,Das Lob der Thrinen, *• von Fr. Schubert,
componirt von F. Daoid, vorgetragen von Herrn Joseph
Joachim, ans Wien. — Cavetine ans der Oper „Rolle,*'

von Ricci, gesungen von Friol. Rosetti. — Duette buffo

aus Don Pasquale von Donitetti, gesungen von Fräul.

Rosetti und Herrn Ciabatta. — Arie aus dem Piraten

von Bellini, gesungen von Herrn Moriani. — Zwei Lie-

der, gesungen von Herrn Ciabatta. — Duett aus Figaro

von Mozart, gesungen von Fräul. Rosetti und Herrn
Ciabatta. — Duett ans Linda di Cbamouny von Dorn-
xetii, gesungen von Fräul. Rosetti und Herrn Moriani.

Wir wissen nicht, ob Herr Moriani in Italien, sei-

nem Vaterlande, als Gesaogkünsller hoch gestellt und ge-

schätzt wird ; in Deutschland bat er sieh , hauptsächlich

durch seine wiederholten Ga.stdarstellungen auf dem Thea-

ter tu Dresden , enthusiastische Anerkennung und gros-

sen Ruf erworben, ja so entschiedenes Auraeben erregt,

dass wir mit Recht Ungewöhnliches erwarten und bedeu-

tende Ansprüche an seine Leistungen machen durften.

Alt ganz vorzüglich, von seltener Schönheit, Kraft und
Frische ist uns immer seine Stimme gerühmt worden,

während man seine Gesangbildnng nicht selten einseitig,

nur nur die neueste italienische Opernmusik geschult, den
Anforderungen , welche man überhaupt an einen durch-
gebildeten italienischen Gesangkünsller zu machen ge-
wöhnt ist, nicht entsprechend finden wollte. Aus eigener
Ueberzeugung können wir jetzt dem letzten Irlheile nicht

widersprechen , und dem Lobe der Stimme nicht ganz
beistimmen. Bs ist nicht zu leugnen, man hört Herrn
Moriants Stimme an, daas nie schon war, man hat im-
mer noch ein tüchtiges Material vor sich, allein Frische
und jede schöne, gewinnende Eigentümlichkeit der Ju-
gend sind nicht mehr da} ee ist nicht mehr Wohllaut in

jedem Tone, nicht mehr die natürliche Macht im Klange,
die, oft ohne Absiebt und Verdienst des Sangers, unwi-
derstehlich wirkt, die tief in's Herz dringt, auch wenn
sie nicht vom Herzen kommt. Unter solchen Verhälluia-

en tritt nun Das, was man bisher in der Geschmacks-
richtung der Leistungen des Herrn Moriani als eine zu
einseitige Ausbildung für die neuesten italienischen Op
composilionen erkannte, überhaupt als ein Ma
Gesangbildung im Allgemeinen hervor. Es scheint in Ita-

lien nicht besser, als in Deutschland, zu sein, und die ila-

sch einen eben auch nur Das zu ler-

ir die Opern braachen , die gerade jetzt

auf der Ruhne besonders geilen und heimisch sind. Die
Italiener haben hierbei allerdings viel leichteres Spiel, als

wir Deutsche, denn sie singen und brauchen nur italie-

nische Musik, während wir die Musik aller Welt
und brauchen, wenigstens zu brauchen glauben. Seit nicht

mehr Hotiiufs Coioraturen- und Guirlanden- Arien die

italienischen Theater beherrschen, sondern BeUinis durch-
sichtige noten- und passagenarme Sentimentalität durch
Donwttfs nachgeformte Opernlegion darauf heimisch ge-

worden ist, scheinen sich auch die italienischen Sänger
nur wenig um Voiubiiität der Stimme, um Coloratur u.

dergl. au kümmern; die einzige und immer wiederkeh-
rende sogenannte Ausschmückung ihres Gesanges, ja auch
Das, vtas sie vielleicht Vortrag nennen mögen, besteht in

einem aus Frankreich erhaltenen grellen Schattiren durch
Forte und Piano, und in einem sauseluden, leicht hinge-
hauchten Mezza voce. In solcher Art zu singen ist Herr
Moriani ein Muster; ein gutes Master deshalb, weil er
nichts übertreibt, weil er Mause halt Überall, weil er der
an sich armen Vortragsweise durch gute Oecouomie In*

teressc zu gewinnen und aie dadurch weniger unleidlich

tu machen weiss, als sie ausserdem ist und sein muss.

Es giebt vielleicht keine Manier in der Kunst, die nicht

ursprünglich wenigstens etwas wirklich Interessantes oder

Gutes Tür sich anfahren könnte, von dem sie eben aus-

geartet ist; und Herrn Moriam muss man das Zeugnis«
geben, dass er die eben geschilderte Gesangroauier t heil-

weise interessant zu machen, namentlich aber, dass er

sich von den Extravaganzen derselben ziemlich frei tu
ballen weiss, obwohl er über die Manier selbst sich nicht

zu erheben vermag, oder wenigstens es niemsls versacht.

Wie weit in technischer Hinsicht die Gesangbildung Hern
Moriants reicht, läset sich in dieser Art zu siegen gar

nicht beurtbeileu; wir haben eine gute Tonbildung, ein

ziemlich gutes nur nichl ganz leichtes Porlamento, gute

VocalUalion, aber nicht die geringste Coloratur, nicht
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eine Spur von Triller, ja kaum einen Doppe [schlag oder
|

dergleichen von ihm gehört; über künstlerische Auffas-

sung, Intention, Vortrag kann natürlich bei eine« sei-

chen Repcrtoir, wo ein Gesan^atick immer nnr eine

schlechte Variation des anderen Ml, gar nieht weiter ge-

sprochen werden. Es ist überhaupt eine schwere Auf-

gabe, solche Mosik einen ganzen Abend bindorch im Con-

cert, und «war nur vom Pianoforte begleitet, mit anhö-
j

ren zu müssen. Auf der Bühne, für welche dergleichen

Musik gemacht ist, greift so Vieles zusammen , und der

Zuschauer tritt gewöhnlich mit dem Zuhörer in so nahe

Verbindung und Wechselwirkung, dass nun am Ende

nicht weiss, von wo der Effect ausgegangen und bei wem
er eigentlich erreicht worden ist. Im Concert aber, wo

|

man eben Nichts hat, als die Münk und ihren Sieger^

da weiss man nur gar tu gut, was keinen Effect macht

oder gemacht hat.

FrSul. Rotetti ist eine noch jugendliche Sängerin»

mit «war umfangreicher, klangvoller, aber sonst unbedeu-

tender Stimme ; ihre Ausbildung ist, was Cojoratur, Tril-

ler n. dergl. betrifft, gut, in Uebrigen aber geschmaek-

und geistlos.

Herr Ciabatta besitzt einen angenehmen Bariton,

»her noch sehr wenig Ausbildung , und ist fast nur ata

schwacher Dilettant tu betrachten. In dem Buflb-Duelt

aus Don Pasquale von Dorntetti, das er mit Priel, ff»-

sctti sang, war er übrigens recht lobenswerth; dss Duett

aus Figaro von Mozart „Crudel, perche," ebenfalls mit

Fräul. Rotetti gesungen, war dagegen von beiden Seiten

eine sehr schwache Leistuog. Unter den Liedern, welobe

Herr Ciabatta sang, befand steh eines ren Felix Men-
delssohn • Bortholdy (,,Venetianisches Gondellied,*' No. 5

aas dem neuesten Heft Op. 57, ans Hmoll nach A oder

As »oll transponirt), das zwar viel zu langsam im Tempo
und gar zu sentimental im Vortrage genommen, aber

sonst, und zwar mit deutschem Text, recht gut gesun-

gen wurde. Ueberhanpt dürfte Herr Ciabatta, bei recht

fleissiger und guter Ausbildung, ein angenehmer und

brauchbarer Singer werden, da er nasal eine sehr ge-

winnende Persönlichkeit besitzt.

Das einzige wirklich Interessante , ja sehr Ausge-

zeichnete in den ganzen Concert war ein Rinderspiel,

das Violinspiel nämlich des jungen Joseph Joachim aus

Wien , welcher Variationen von F. David über „ Das

Lob der Thrtnen" von Fr. Schubert, ebenfalls mit Pia-

nofortebegieilung so gelungen vortrug, dass ihm wieder-

holt der allgemeinste und lebhafteste Beifall zu Theil

wurde. —
Zwölftes Abonnement -Concert in Saale des Gewand-

hauses, Donnerstag, den 11. Januar 1844. Symphonie
von W. A. Mozart (Gmoll). — Reeita tiv und Arie mit

obligatem Pianoforte von W. A. Mozart, gesangen von
Miss Birth, das Pianoforte gespielt von Herrn MD. Hit-

ler. — Adagio für Waldhorn von Lübeck , vorgetragen

von Herrn A. Moralt, königt. bater. Kammermos. aus
München. — „Agnus Dei" von L. Cherubini (nach dem
Originalmanuscript und zum ersten Male). — Fantasie

für die Violine, eomponirt und vorgetragen von Herrn P.
Moralt, königl. baier. Kammermusik us aus München.—
Gavatine aus der Sonnambula von BelHni, gesungen von
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Miaa Birck. — Ouvertüre und Ialrodoeekm ans „ Wil-
heim Teil« von Rossini.

Die Ausführung der Catoe in diesem Coneerle hatte

eine bedeutende Anzahl hiesiger Dilel lauten übernommen.

gl'ieklieh Leipzig in dieser Hiostcht ist , wie leicht und
schnell es hier möglich wird , grossarlige und wirklieb

vortreffliche Gesangauffnh runden zu machen , namentlieb

seitdem unter und durch F. Mendelssohn ein so frisches,

erhöhtes Streben , eine so edle Riebtang in die hier so

allgemein verbreitete Kunst liebe gebracht worden ist. Es
mag gewiss sehr selten gefunden werden , dass, wie in

unseren Gewandhansconcerten, das Goncertpublicum in sieh

selbst so reiche und kunslgebildele musikalische Mittel

vereinigt mt<\ jederKf-it ans Liebe zur Kunst gern geneigt

tat. Mesikauffübrungeo , Tür die es bezahlt , noch seibst-

thilig auf das Wirksamste su unterstützen. Wir wissen
recht wohl, dass, wie die Sache, so das Publicum, vor-

ausgesetzt, dass es so gebildet ist wie das unsenge, nur
dabei gewinnen können; aber selten sind solche Erfah-

rungen dennoch gewiss und für uns und uuscre Kunst-
freunde nur desto ehrenvoller.

Die beiden Stücke, zu deren Ausführung Dilettan-

ten mitwirkten, waren : das Agnus Dei von Cherubini
und die InlrodueÜon zu Wilhelm Teil von Rotsini; beide

in ihrer Art vortrefflich , das Agnus Dei aber noch be-

sonders dadurch interessant, dass es, so viel uns bekannt,

bis jetzt noch nicht im Drucke erschienen ist. Hier wurde
es nach einem Manuscripte aufgeführt, das Herr MD.
Hüler noch von Cherubini selbst als Geschenk erhalten

hat. Es besieht aus zwei Sitzen, dem Agnus Dei (in

C-Tact in Gmoll) und dem Dona nobis ('/«-Taet in

Gdur), letzlerer besonders schön in canonischer Führung
der Stimmen, und vorzugsweise interessant durch eine

äusserst complicirle , dabei aber auf die meisterhafteste

Weise gemachte harmonische Modulation. In der Intrct-

dnetion zu Wilhelm Teil blieb das Quartett mit der for

deutsche Tenore kaum ausführbaren hohen Partie des ,, Fi-

schers" aus, wogegen nichts zu sagen ist, da die Wir-
kung des Ganzen durch Weglassung dieser eingeschobe-

nen Episode, im Coneert wenigstens, durchaus nichts ver-

liert. Die Ausführung war durchgängig sehr lobenswerth
und vorzüglich schön spielte das Orchester die Ouver-
türe, welche , trotz mancher Schwachen, doch sehr viel

Eigentümliches bat und jedenfalls das beste Orchester*

Stuck ist, was Rossini überhaupt geschrieben haben mag.
Miss Birch gelaog diesmal am Meisten der Vortrag

der Cavattne von Bellini, in welcher sie allen Zauber
ihrer scheinen Stimme entfaltete, zwar etwas zu freige-

big mit Trillern, Kterdando u. dergl. War, Alles aber,

ja selbst die Triller, die sonst nicht immer ganz voll-

kommen sind, so meisterlich ausführte, dass nichts zu
wünschen übrig blieb. Weniger ausgezeichnet, obwohl in

Auffassung und Styl sehr vorzüglich, war die Ausfüh-
rung der schönen 'Arie von Mozart, bei welcher etai

reineres Zusammengehen der Gesang- und Piano fortepar-

tie zu wünschen blieb. Miss Birch erfreut sich mit Recht

immer grösserer Tbeilnahme unseres Publicum« und ihre

diesmaligen Leistungen wurden wieder mit dem leben-

digsten Beifall aufgenommen.
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Von den Herren Gebrüdern Momlt aus München
wir bereit« vor zwei oder drei Jahren den Viol in-

Herrn P. MortÜ in eine« unserer Gewand-
haus - Conoerte gehört nnd damals mit verdienter Aner-

kennnag uns Ober seine Leistungen ausgesprochen. Er
hat jedenfalls seitdem in seiner Ausbildung Fortschritte

gemacht; er spielt nicht nur fertiger, sondern freier,

eleganter; auch sein Ton hat gewonnen und seine

obwohl seine Lomposilionen hiermit gleichen Schritt zu

halten scheinen, so gebt ihnen doch höherer hunstwerth

zur Zeit noch ab, der auch in solchen Virtuosenstücken

nnd Coneerlvarialionen, wie die Fantasie Herrn Moralt's,

nicht so ganz ausser Acht gelassen werden sollte. Herr

A. Moralt halle in dem Adagio von Lübeck keine Ge-

legenheit, seine Ausbildung und Fertigkeit auf dem Wald-
born zu zeigen ; sein Tob ist weich und ziemlich sonor,

doch nicht eben stark nnd kräftig. Es thut um leid, mehr
nicht über ihn sagen zu können ; die Bemerkung aber

fugen wir noch bei, dass beide Künstler, hauptsächlich

aber Herr P. Moralt , sich vieler Anerkennung von

Seiten unseres Publicum« zu erfreuen hatten.

Die so ausserordentlich »chöne, in hohem Grade poe-

reicher dasG moll - Symphooie von Mozart , mit welcher

Concert eröfToet wurJe nnd mit welcher wir diesen Be-

richt schliessen , ging gut, doch nicht so fein und zart,

sie war nicht so vollendet in Auffassung und Vortrag,

wie wir sie schon in unseren Gewandhaiuconcerten ge-

hört haben. Einige Nachlässigkeil, vielleicht auch Unglück

(denn man «süss hier «ehr vorsichtig urtheilea, na nicht

ungerecht zu werden) der Horn -Bläser wirkte störend.

Wir sollten meinen, es müsste solchen unangenehmen
Unferligkeite«) durch Achtsamkeit und Flein fast für im-

B. f.

Feuilleton.
Io Madrid erscheinen jutat drei »«italische Zeitschriften :

die tberia anrictl nid La Filaraoaia.

Straua will ail aeiaeai Orebetter elae Reiie

;, Riga, Petersbart; aad Meakau Beebes.

Die jaeca taleai vell« Sänrerin PriUl. GrSnkerg, aas Leip* ig
hürtig, froher bei dea ^ber»(rlie» AobaU - Beroburt/.ebra Hof-

Die Leitnng der Opernausik in Dirnttädter Honheater.
welche biiber lediglich den Herra Hofeipeltmeisler Mangold ob-

'-r?' ^JST^ » Z»««" ft *» U«"» H,reapellaiei.Ur

Die io der prent«. Piwitt Wcitpbilea
SeJjallehrergeiangfuite tind tneh im verigea Jebr* gefeiert
dea, aad aerar aa Wareadorf an *. September ml 128 .San

aater Leitaag da« SebnUebrert Herrn Heitmann aa* Muniier ; t
Büren ia 27. September, aiit ungefähr 200 Sängers, nater Lei-
lang de« Scaiuariebrcr* Herrn lloneamp , au Bielefeld tat 28.
Septeaber, ait 180 Sängern, aater Lrilaag de« Seaiuurlebrer*
Herrn Gläntier nnt Pelerahafea | an Hagaa aa 4. Untäter, alt
208 Säogera, unter Leitaag da« Ssaieuriearer* Herrn Engelhardt
an« Seett. Die vorgetragenen Ceiiagsliicke, Choräle, Molettea nnd
aadere kirebliehe Cborge«äage aad Lieder, meiat rfauiaehe Werbe,
waren nneb einer derehgebrndee^leilendea Idee geerdnel und en-
ter einander

dea tablreic

Da« neue Theater in Haahnrg, van Herrn Maurire
gentbiiroer desselben, Tbali« - Theater genannt , bnt run
«eben Werken bi« jetit nar P««aen and Vnadnvilw'« ait G
aar Aaführung gwbraebU Pir 0

Had. Sekrvder • ffevrient iit , wie aaa vtniebert, fBr _..

Wiotennonale in Berlin, denn Iber wieder für eine Reibe von
Jahrea io Dretden eagagirC

In Weiaar Itt ein jugendliche* Tnleot, Frial. «>. Ottenburg
an« Prag, aa daiigcn Hoftbetter angeiiellt werden. Sie iit eiae
Scbiilerin von der Sandrini, der Lutter ttd dea Capellmeitter
Nicolai ia Wien, nnd man renpricbl sieh für die Znknoft Brden-

in*.

Orntoriaa Paulo« iit von Herrn

c übersetzt worden.
Capranica iu'i

Min Clara Nooollo hat aieh tu London ait dem au* Fenao
ia Kirebeaitaate gebürtigen Grafen Gigliucd venaibk nad "

laad »erlassen, um «ich nach dem Feitlinde zu begehen.

Donitetttt Don Sebaitiaa iit In Pari« durchgefallen

;

Mari« di Rabaa (anprünglieb fax Wien getchrinben) hat

den Tng darauf Beifall gefunden.

AnkfindlgnngeD,

natürlicher Greene »ob A.
l.tboKea,,bie

Kunst - Anzeige.
bekanntes, im Jahr 1817 nach der Natur and in

hoelst

nater A'

gelungene

Künstler« eine

bien

adtwngea na
'• dürfen wir

Pnoier h \
Thaler, nwd ia ge wohnlichem Ab-

und durch nlle Harb-, Kanal - ••<! Mä-
ht, Dew aablretehea Verehrern

liehe, anieh in der l.ltbo-

Bild an an mehr empfehlen, ata der Praiagraphie aebr gelungene

deaaelben billig ;;r«trl It i*t, nnd auch die geringen Kosten den Kio-

oeaiehcrl bleibt, int fortwährend für 1 j Thaler ran um
au beliehen.

Berlin , im Januarr 1844.

In ernenn Vertage eraehiea an eben

uuJ MnaikuHrnhundlnngeu in erhalten i

Ol tu, l'rnni, Letzte Lieder, com_
men. Partilar and Stimmen. 1 Thlr

Frühe» eraebien hna im« i

Olto . Franz, SetJu Lieder für »in

Partitur nad Stimmen. 1 Thlr.

Ztallnea>, Carl , Zern» Lieder und
im 8 Heften. Partitur n.

int Noeunabcr 1843.
«'• »• .• •

••

M in

Jafmusrrtnmmri«.

Ornrnat flrr vier Memner-
nmew. Jede. Heft IfThle.

Op. «0.

•1
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welche M ebem

im Verlag von Breltkopf «fr Härtel in Leipzig

ertchieaca und durch alle Back- and MaailulicakiadlaBgcB zu

Tklr. Sgr.

SO

hc/iehea «inil i

Htazr.lnl. A., Varietioat bril lästern c« Fintlr aar un

theme de la Soaaambule de Belliai, pour le Violoa «tee

aecomp. d'Oreheslre. Op. S 9 10
_ — Lea rarm et arec aecomp. de Piaaa — SÄ

Coocerliao paar le Violoa nrr iccomp. d'Oreho-

ttre. Op. 14 4 —
— — Le nfae aree aecomp. de Piaaa 9 —
Blerey. C B., Kyrie aad Gloria für 9 Chöre aad

Orchester, ia Partitur 1 80
Iln\ rrnei . J. B.. La Mere Michel on Kpitode de

la Tie d'aa Chat. Klegie aiaaical« pour 1« Piaaa a 4
maist. Op. IM — I*

franz. 1*., Schilflieder von > Leaaa. No. 1. Aaf ge-

hriatea Walde. Pfade. Na. 9. Drüben geht di« Soaae
«•beiden. No. S. Trabe wlrd't, die Wolken jogea. N». .

4. SaaaeauBlcrgaag i Schwarme Wolkea aieh'a. No. I».

Auf dem Teich, dem reguagaloaea. Kur eine Singtlimmc

mit Piaaoforte. Op. 9 —
Mi»Ie» j . F., Polpoarri aach Themen der Oper i Karl VI.

für daa Piaaaferlc. (No. 93 d. Samml. >, Potp.) — SO
HdlCr | *»t., Faataiaic aar la Romanen Ba reapeci

raon amoar ae change, de V Opera; Charica VL de F.

llalerr paar le Piaao. Op. 37 — 90
llrroid, F., Polpourri aachThrmca der Oper: Zampa.
Kur das Piaaoforte. (Na. 60 d. Samml. t. Potpourrit.)

Herrn, «f., 3 Aire de Bailel de l'Opera : Charlea VI.
de Halevr

,
arraagee ea Roadeaui pour le Piaao h 4

maiai. Op. 39. Na. 1. La Parmäne. Na. S. La Mas
carade. No. 3. La Baurree a — 90

Hfltatem, Fr., Lea Kmermadca, pour le Piaao. No. 1.

Grande Valae brillante. No. S. Melodie de Mercadaate
vartee. Op. 188 a — 18

— — Lea Topazei, poor le Piaao. No. 1. Grande V»lte

brillante. No. S. Troit RcTeric« mclancolioues. Roman-
cee aana parolra. Op. 189 a — 15

litt taten, W. , Moaaiaae. 4 Salle« de Melange« de«

morceani de l'Opera i Charte« VI. de F. llalery poar

le Piaao. Soite 1 — 4 4—90
ILstlkbrenner, F., iPmiofkn, Da» «ur l'Opera:

Charlea VI. pour Piaao et Vialoa. Op. 168 1 V
Redirr. 1J. . Hoadolelto aar na motif de Charles VI.

pour le Piano. Op. 30 — LS

Hrhumann . ( Iura. 6 Lieder. No. 1. leb ataad

ia dunklra Träumen , »on Heiae. No. 8. Sie lichten

•ich beide, von Heine. No. 3. Liebeasaaber i Die Liebe

tau alt Nachtigall, tob f.cibcl. No 4. Oer Mond kommt
«IUI gegangen, von Grihel. No. it. Ich hab' ia deiaem
Auge, roa Hücker!. No. 6. Die atille Lotosblume , voa
Gcibel. Für eine Singslimme mit Piaaoforta. Op. 13.. — 80

*ir Ii lilttltn II. lt.. Andante nnd Variationen für zwei
Pianofortea. Op. 46 1 &

NrhlttdebmCb, J., 7 Lieder aad Geaaage. No. I.

Abachied t Schöne Wiege meiner I-ridcn , tob Meine.
No. 8. Ljda't Traum Leite Uü.terl » in den Zweigen,
tob Lraer. No. 3. Sundeken i Wenn Abend kommt,
tob l.j «er. No. 4. Dann deake aa ihn

i Du blükeat ia

holder IJrblichkcit, ton .läger. No. 3. Irrstem: Nach-
tigall, Nachtigall, gieb mir deine Flügel, von Wacker-
aagel. No. 0. Ewig nah: Dia ich auch fern TOB dir,

tob J. S. No. 7. Abschiedagran : Dir, du Theure, gaas
ergeben , tob J. S. Für eise Siagstimme mit Piano-
forte. Op. 18 _ SO

ftpohr , Ij. t Potpourri nach Themen der Oper t Ze-
mire aad Aaar. für daa Pianoforte. (No. U6 d. Samm-
loag tob Potpoarrit.) — SO

Tklr. Rgr.
»VoltT, F., L'Art de I'Kipreaeiaa. 94 Etade« facilea

et progreaafrre paar le Piaaa oa iatrodnetioa k Celles

Op. 10 «I 9«. de Fr. Chopin, et Op. SO et HO, da
l'Aalrar. Op. 90. I.ir. 1. i | I _

Im Verlag der Unlerzeicbnelen werden nächsten«

folgende Werke von

Fr. ü iiteIi
mit Eigentbamsrecfal erscheinen:

Op. 130. «Le« dellcea des Jeane» rianl-
Btes* Quatre petita roadeaux p. le Pianoforte.

No. 1. La Chatte , theme de C. Kreadrr.
• 9. La Valae, de Fr. flu»Im.

3. La Poloaaiae , Ibrate de Jlstrnu'.

4. La Marek. , Iheme de Jfereaaltmar.

131. Rose el Bleuet. Oeox airs varies ponr
le Piano.

Op.

Na. I.

• 9.

Air Soitfc.

Air Allem. nd.

Leipzig, den 15. Januar 1 K -4 4

.

H reitköpf «9* lÄrtel.

Bei Friedrieh Flelfcjeker ia Leipzig ertehien ao
ehea i

Ca JP. Becher,
Orgaaitl au St. Nicolai in Leipaig.

Erangeligches ChoraUntCh.
138 vierstimmige Choräle mit Berücksichtigung

der neuen Leipziger Grtnnqbuthet,
4? Praia 8 Thaler.

Vollständige* Choralmelodienbuch
zu dem neuen Leipziger Geiangbuche

am Gebraache ia Kirchen und Scholea.
Prei« tf Ngr.

Im Januar 1(114 erscheint die ertte Lieferung tob

Horner. \%. . Pottludienbuch.

Der Tollkommeae Orgaoial.

— — Mutikalitchea Beiblatt zum Orgrlfrrand.

— — Der Cantor und Organitl , oder i Album für Geaang aad
Orgrltpirl. Sammlang Ton Orgeltlücken aller Gattung, nebal
Kirrheageaingea , alt : Choräle, Paalmea , Htmnen , Motel-

tea a. a. w. Mit OrigiBalbeitragea der heru Innleiten and be
liehtraten tietang und Orgrlromponiilea.

Krfurt. dca 8. Januar 1U44. _ . _Kornrr.

TJatermeichaeter .etat deataehe Thealerdirretiooea ia Krnataiat

,

data die tob ihm nach Roger und Varia in'« Denttche überaetzte
dreiartige komiiche Oper: Don r*ieiaii> tob Doaizctti — am 3.
Januar t. J. zam eralea Mal ia der italieaiachca Oper gegebea,
aad teildem eine Lirbliagaaper der Pariser — bei ihm za besio-

hea tat. Darauf Refleciirrnde erhalten dca ia Pari« gettoeheuca,
in Dirigiren eingerichteten ClaTierautzug mil unterlegtem dcal-
achem Texte, die geatochenea Orcbeateratimmea , daa Tollaläadige

Bach, die Coslüme« - Ulslter und Mite cn Sceac aa einem «cht aBe-

nehmt»rea Preise.

Citri Uollmieka ia I raak/urt a. M.

Druck and Verlag rou Breitkopf und Härtel in Leipzig nnd unter dereo Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 24'"" Januar. M 4. 1U44.

An« Leiptig. - Anii,n4i9«n9r*.

Zur Geschichte des Männergesanges.

Seit die Meistersinger aufgehört, geschah »unser der

Kirche wenig mehr fBr gemeinschaftlichen Gesang. Die

Fürsten liessen sieh in ihren Hofopern and Conoerten von

W&lscben unterhalten (wie sieb's jetzt, dem Kreislauf der

Dinge gemäss, wiederholt) — in grossen Städten hörte

das Volk su, in kleinem begnügte es sieh mit Gurrende

ond Chor, mit Neujahr- und Gregoriussingen. Die Stu-

denten übten ihre Commerslieder , meist unisono, nur
mit beliebiger zweiter Stimme; aus ihren Kreisen wur-
den in den damals abgeschlossenen der Familie die bes-

seren Melodieen und Lieder übertragen — ; „Bekränzt
mit Laub," „Vom boh'n Olymp," „Gaudeamus," ,,Des

Jahres letzte Stunde," „Lasst die Politiker nnr spre-

chen" und so viele andere bekamen Bürgerrecht; man
sang sie so ehrbar lustig, wie es Iffiand in seinen Jä-

gern aufs Beste ausehaulich gemacht hat. In den Bürger-
hausero blieb das geistliche Lied vorherrschend ; das Volks-

lied war wieder in die Hände der untern Gassen gefallen.

Unter dem Druck der Jahre 1806 — 13 erwaobte
das Volksbewusstsein ; man fing an, sieh zu erinnern,

dass Alles, waa deutscher Zunge sich bediene, auch zu
Deutschland gehöre; Manner wie Arndt

w
dachten , was

sie spater begeistert sangen : dass nicht Pommerland,
nicht Prrussenland,

sondern

:

,, Se weit die dffüUcbe Zaoge klingt

Uad Göll im
_

i Vaterland zu nennen sei. Und nicht blieb

das lebendige Interesse dafür blos in den Händen der

Dichter, wie zur Zeit Wolframs von Eschenback, VI-

rieht von Hutten, Daniel Schubarfs—, nein, es durch-
drang Hohe und Niedrige, Arme und Reiche, Adel und
Bürgerthum — , es führte die Mensel
Deutsche fühlten sie das Bedürfnis«,

oben, sondern auch zu singen.

An zwei Orten bildeten sich zuerst Vereine für Min-
nergesang, in Berlin unter Zfl//er, in Zürich unter Nä-
gtli, an den eben entsprungen aus der Singacademie,
an dem andern aus der Gesaogscbule, die Näga/i errieb-

I««. Allgemeiner aber wurde die Saehe erst nach 1814,
als die Zeit „stand mitten in zwischen der rastlosen

Heldentbätigkeit uud dem ernsten Miedersetzen und Ar-
beiten des Geistes," als die Ge

46. JaargsoK.

wegt worden durch das Gefühl, einem Vaterlande

geboren. Erst waren es noch die Kriegslieder, die na-

mentlich Körner in begeisterter Stimmung gesungen, die

Weber gleich glücklich in Musik gesetzt, ja die noeh

jetzt als Muster musikalisch frischer Erfindung und gu-

ter Declamation gellen. Sie wirkten um so mehr, als die

meisten der damaligen Sanger wohl selbst zu Felde ge-

zogen waren und beim Wiederholen der Lieder sieh

in die Tage des Handelns lebhaft und gern zurückver-

setzten; spater wurden auch die Lieder von Arndt,

Sehenkmdorf u. a. patriotischen Dichtern öfters oompo-

nirt und gesungen. In der stillen Zeit von der Wart-
burgsfeier bis zur Julirevolution trat darin eine Unter-

brechung ein , man nahm vorzugsweise zu Trink- und

Liebesliedern seine Zuflucht (wahrscheinlich ist in die-

ser Periode auch der Gebrauch der Brummstimmen ent-

standen). Wo zuerst gebrummt worden, ist ungewiss—
vielleicht in Berlin und Potsdam, denn da hat das Brum-

men den günstigsten Boden gefunden und ist am Mei-

sten und Sorgsamsten cultivirt worden —
„mi Ikat vn Tag so Tag tiefe gar

,, drin fUrkea »od forlwiUea."

Endlich ward man es überdrüssig, immer zu singen

:

„Du schwäbisches Mädchen," „Holde Liebe," „Holde

Freundschaft," „Schlummre sanft," „Schlaf wohl auf

weichem Flaum," „Alles liebt und paart sich wieder,"

„Speisezettel," „Gewerbausstellung,*' „Zauberflölenou-

verture." (Alles ward und wird noch zum Theil anit einer

rührenden Hingebung, wie sie nur dem Deutscheu mög-
lich, exercirt; man fragt nicht, was man singt, — man
singt j die rührende Naivität unserer Vorväter, die frei-

lich zum Tbeil anderer Art war *) , kommt immer wie-

der zum Vorschein.) Silcher erwarb sich das Verdienst,

die Schätze des Volksliedes zum Gemeingut zu machen,

indem er nicht allein bekannte Volksmelodieen vierstim-

mig setzte, sondern auch mit vielem Glück neue dich-

tete, wie z. B. „Die Loreley," „In einem kühlen

.Klosterfraulein." Kreutzer wählte sie"

•) Der ekrliche Ctator AW««a Hermann swcifelle alckt. Satt

die Bogel Ikrea kiamlttebea CeotrafMiiicl ond kfasik ia ikren

Capetlao and Cktfrcn Mite«, da«« eia Orfinlit uod LaateeJat

hier aacb d«rl ««Ja« Orgel «ad Laale «fMea ward«, des*

eia Jeder ward« elUU aad aasweneig aiT vier oder fünf Sliai-

aeo »ortiilrea aad »iegea ktioaaa, aad dasei keiae Coahmva
uod Fehler, waa jetal naaeaea MaiiU« aaUelig Btaeke, Hehr
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zugsweise Vhtand"s Gedichte. — Einen neuen Schwung
bekam auch die Sache durch Bernhard Klein, der seine
Kraf», seine Begeisterung vorzüglich dem religiösen Män-
nergesang (in den Jahres 1824— 29) zuwandte. Veran-
lassung gab ihm seine Stellung als Universititsmusikdi-
reclor in Berlin; xu den Uebungen wurden nicht allein

Studenten , sondern auch die Zöglinge des Instituts für

Kirchenmusik veranlasst. Die Seminarien, wo vorzugs-
weise ernster Gesang gepflegt wurde, verbreiteten be-
sonders Klein't Motetten, und bei den Männergesang-
festen , die zuerst in Schlesien und Sachsen entstanden,
worden meist Chöre von Klein vorgetragen. — Spater
schrieben Fr. Schneider, Reissiger, Stohe Hymne« zu
diesem Zweck, Löwe sogar Oratorien.

Alle die besseren Lieder waren aber in den Jahren
von 1831 — 39 wieder vergessen worden — wenigstens
bei den gewöhnlichen Liedertafeln; die Gesangfeste in

Schlesien und Sachsen regten nur vorübergehend etwas
Ernsteres an, hörten auch zum Tbeil ans Mangel an
Theilnahrae bald wieder anf. Da erklang das Rbemlied:

,, Sie sollen ihn nicht haben," — Hunderte com-
ponirlen es, Tauseude sangen es, und mit ihm wurde
Arndt'»: „Was ist des Deutschen Vaterland" u. s. w.
wie durch ein Zauberwort wieder hervorgerufen und
zwar nach G. RtichordCt Composition (die unter den
vorhandenen bis jetzt die beste und kräftigste geblie-

ben ist, obsebon das Ohr in der Milte bei dem Ueber-
gange von Es nach C meist schmerzlich getroffen wird).— Mehrere jüngere Dichter sangen mit neuer Begeiste-

rung von den Freuden nnd Leiden des Vaterlandes und
regten die Theilnahme dafür aligemeiner an. Hoffmaim
von Fallersleben, dessen Jugend noch in das erste Sta-

dium neuen Aufschwungs deutscher Nation füllt, sprach
in „Deutschland über Alles, „Treue Liebe bis zum
Grabe," „Zwischen Frankreich nnd dem Böbmerwald"
seine innige Verehrung des Vaterlandes, in dem „Ewi-
gen Demagogen" die Vorliebe für neues, lebensfriscbes
Wirten aus. Herwi'gh , noch im ersten Jugendfeuer,
dichtete den „Protest," das „Rheinweinlied" (von Lütt
zur Qual der Liedertafeln componirt), den „Aufruf,"
das „Keilerlied" u. s. w. Mancher der jüngeren Tonsetzer
versuchte sich an diesen Liedern, und wenn auch noch
keine der dazu erfundenen Weisen allgemein geworden
ist, so haben sie doch in verschiedenen Kreisen ange-
regt. — Wo man keine derartige Poesie haben wölke,
setzte man sich wenigstens kräftige Worte zusammen,
wie z. B.

:

Denticbe« Liod , du tehbaei Lind!
Slirk dartk deotieker Treae Baas.
W«aa der Krirs« Stürme braateo,
Weaa der Scbliebtea Welter taosea,
lUure fest ia deutscher Treu,
Bleibe eleiff, bleibe frei!"

Unsere bewegliche Zeit hat Vieles schon wieder in

den Hintergrund geschoben ; die friedlichen Elemente, als

da sind t Liebe, Wein, Frühling, Examen (der Liedcrtaf-

ler — von Fr. Sehneider mit rechter Ueberzeugung ge-
schrieben), verziert mit den Bildern von Blülhenduft, Blu-
menpracht. Turteltauben, „die Geliebte, im Bettchen von
Engeln bewacht," — sind wieder an der Tagesordnung;
In Berlin und Potsdam schreibt man aufs Neue mit Brumm-

I stimmen , in Leipzig und Dresden artige Trinklieder,

wie z. B.:

„"• Ut doch atmteh, weaa wir ebea
Nar vom Weir, einmel groippl,

1)»»» der Hnl «• wuoderbtrüeb
Gleieb aaeb eiaer Seite kippt, - «

wo die begleitenden Stimmen begeistert kip, kip, kip,

kip singen. Indess das Gute hat sieh doch so verbrei-

tet, dass dergleichen Auswüchsen nur ein kleiner Kreis

Geschmack abgewinnen wird.

Auch anf dem Tbealer wurde der Minnerchor mehr
nnd mehr cultivirt. Noch zu Anfang des Jahrhunderts

brauchte man ihn in der Oper nur dreistimmig (wie im

Wasserträger, Joseph in Egypten, Corlez — Beethoven'

s

Chor der Gefangenen in Fidelio steht vielleicht für seine

Zeit einzig da) — jetzt überall wenigstens vierstimmig—
Mendelssohn in den Chören zur Antigone oft achlstim-

mig. — Leider werden nun, da diese Composiiionsgat-

tung immer höher ausgebildet wird, der guten Tenor-

siimmen immer weniger. Bei den Mänuergesangfesten

hört man selten frische, kräftige Stimmen, oder wenn
auch eine du ist, wird sie durch viele heisere und kräch-

zende so bedeckt, dass sie sieb nicht bemerkbar machen
kann. Von mehreren Seiten haben sich schon Stimmen
gegen das „Zuviel" erhoben, allein der Eifer, einmal

erwacht, kann nicht leicht die uothige Beschränkung ein-

treten lassen. Am Meisten schaden sich die Sänger wobl

bei den Festen der Liedertafeln, wo zugleich Speis - und

Trankopfer gebracht werden und die in der Regel in

Trinkgelage mit Geschrei nnd Tabaksdampf ausarten.

Die meiste Verbreitung hat der Männergesang in

Schwaben und Franken gefunden — in dem Valerlande

der deutschen Lvriker, dem Hauptsilze der Minne- und

Meislersänger. Fast jede Stadt, ja jedes grössere Dorf

bat seinen Liederkranz (wie die Liedertafeln dort ge-

nannt werden). Hier ist der eigentümliche Fall vorge-

kommen, dass die letzten der Meistersauger ihr Eigen-

I tbum dem Liederkranze vermacht. In Ulm ballen nämlich

die Meistersänger ihre Schaustube auf dem Ralhhause noeb

bis zum Untergänge der Reichsverf'ssung, wo sie Jahr-

hunderte lang jeden Sonntag „Schule" gesungen und

dasu das Publicum durch Ausbängung nnd Oeffnung der

„Srhultafel" eingeladen. Später setzten sie ihre Uebun-

gen in der „Herberge" fort. 1836 waren noch zwölf,

meist alte Männer; 1839 waren sie bis auf vier zusam-

mengeschmolzen, die eben noch hinreichten, das ,, ehr-

bare Gewerk" (so hiess die Benennung des Vereins)

vorzustellen. Die Lieder waren meist von geringem Ge-

halt, einige der Weisen oder Töne, obwohl selten schön

und anmnthig, doch kunstlieh, und es ist zu bewundern,

wie sie sich durch blose Tradition erhalten. — Nach der

Urkunde, unterzeichnet von dem Gewerk der letzten

deutschen, der UbaTseben Meistersänger (dem Büchsen-,

Schlüssel-, Werk- nnd Kronmeister) , soll die Schulta-

fel mit den Originalgenialdeo der Fahne, sammt Fahne

nnd den dazn gehörigen alten Kleinodien, desgleichen der

Lade, den Tabulaluren, Schul - und Liederbüchern, dem
Liederkranze zu Ulm, als dem natürlichen Nachfolger

nnd Stellvertreter des alten Meistersängerthums in der

neuen Zeil, zum Geschenk gegeben sein, mit der Bitte,
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die Fahne von
ganz ausgestorben, an Fat
Kranzes tragen zu lassen.

(B<««tlBtt folat.)

Ihrigen, so lange s

tügen neben der des

sie nicht

Recensionen.

Für Pianofortc zu zwei und vier Minden.

1) E. Prudent: L'hirondelle, Etade. Op. 11. Mainz,

Schölts Söhne. Preis 1 Fl.

2) H. Roteilen Decamerou des jeune* Pianistes. Op. 55.

No. 1 — 10. Ebendaselbst. Jede Kummer einzeln 48
Kr., zusammen 7 Fl. 12 Kr.

3) : Fanlaisie sur l'Opdra: Charles VI. Op. 56.

Ebendaselbst. 1 PI. 30 Kr.

4) : Rondo Valae. Op. 57. Ebend. 1 PI. 12 Kr.

5) Fr. Hünten . Var. snr nne Caroline de l'Opera: Ma-
ria Padilla.

= Fanlaisie brill. anr l'Opera: Nabucodooosor.

Op. 127. No. 1, 2. Leipzig, bei Breitkopf und Här-

tel, a 20 Ngr.

6) ; La Cerrito. Valse italienne. Ebend. 10 Ngr.

7) E. rVolff-. Grand Duo brill. aar l'Opera : Gbarlea VI.

ponr le Piano a 4 maioa. Op. 86. Ebend. 1 Tblr.

8) : Grand Valae aur Cbarlea VI. Op. 88. Eben-
daselbst. 15 Ngr.

9; Fr. BurgmaUcr : La feie au couvent. Quadrille 4 2
et ä 4 mains. Mainz, Sehott's Söhne. Pr. a 2 mains
45 Kr., A4 mains 1 Fl. 12 Kr.

10) — — s Empfindungen am Ciavier. 12 cbaracleristi-

sehe Uebuogeo, Op. 73, in zwei Ablbeiluogen. Eben-
daselbst. Jede Abteilung 45 Kr.

11) H. Bertini: L'lmpromptu , Hondo valae. Op. 145.
Ebendaselbst. 1 PI. 21 Kr.

12) — — : Duo a 4 mains snr des themes de l'Opera

:

La part du diable. Op. 148. Ebend. 1 PI. 48 Kr.

13) A. F. Crana: Sonates dramaiiques. Kamhurg , A.
Cranz. No. 1. 1 Tblr. 8 Ggr.

14) S.Goldichmidt: Sonate. 0p.5. Hamburg, Schuberth
und Comp. Preia 1% Thlr.

15) G. v. Atvenslebens Vier Cbaracterstücke. 0p. 3.

Leipzig, F. Hofmeister. Preis 1 Thlr.

16) Stephan Heitert Moreeaux de Salon. Etudes raelo-

16. Berlin, A. M. Schlesinger. 4 Liefe-

% Tblr.

Eine Menge Neuigkeiten, Werke verschiedener Com-
ponisten, liegen zur Besprechung vor nna, deren Durch-
sicht uns ibeils unsngenehm, tbeil freudig berührte, in-

sofern sie Schlechtes, Miltelmässigea and Gutes enthiel-

ten, oder Erzeugnisse unkünslleriscben oder künstieri-

seben Geistes waren.

Sehen wir, wessen Werke unter den angeführten
der einen oder andern ÜUsse angehüren.

Die Emde von Prudent ist eine so geistlose Arbeit,

uns jetzt so häutig aufgetischt werden. Der
Int wollen Etwas schreiben und wusate

auf den

t

sucuic asriu cjrcu

men. Dass hier vorzugsweise der Schwalbenflug gemall

wurde, versteht sich nach dem Titel von selbst, und
diese Erfindung ist Prudcnt's Geiste allein zuzuschreiben

;

aber in welch trauriger Gestalt zeigt sieh dieser Geist

in harmonischer Hinsicht! Das Stück geht aus Esdur,
man darf aber blos auf den tonischen Dreiklang und den
Dominanteceord nebst einigen Tacten in der ünterdomi-
naute und Parallele gefasst sein. Wie mögen die frühem
Werke aussehen? vielleicht ist da blos ein einziger Ae-
cord angewandt zu finden !

—
Rosellen giebl in seinem Decameron das 55. Opus

in 10 Nummern. Dies würde ein sehr respeetables Opus
•ein, wenn Alles, was darin steht, ans Rosellen's Kopfe
entsprungen wäre. Die Aufschriften der einzelnen Hefte:

Motifs de — Donizetti — Rossini — Adam — Merca-
dante — belehren uns jedoch, dass dem nicht so ist,

sondern dass das Onus aus den Ideen dieser Heroen in

mann ichfacher Gestalt zusammengesetzt wurde; ja, diese

reichten noch nicht einmal ans, und so vergreift sich

Rosellen noch an den Werken der Geweihten der Kunst,

Weber, Spobr, sogar Beethoven. Es kostete ihm aber

gewiss viel Muhe, deren göttliche Melodieen in diese Nie-

drigkeit herabzuziehen, da sich dieselben für dergleichen

Fabricat gar nicht fügen wollen und immer, wie Oel auf
dem Wasser, obenauf schwimmen.

Doch was kümmert das Rosellen? er braucht Melo-
dieen; nächstens wird er sich an Bach versuchen, wir

freuen uns zum Voraus auf diesen Genuas. Möchte doch

die Zeit musikalischer Trübsal bald einmal ihr Ende er-

reicht haben 1 Was das 56. und 57. Opus unter No. 3
und 4 betrifft, so machen diese dasselbe Gesiebt, wie
das 53. , nämlich Alles ist wieder über die Ideen Ande-

rer verfertigt.

Wie jede Sache in der Welt, können die Rosellen'-

schen Arbeiten doch auch etwas Gutes an sich haben.

Und worin besteht dies? In den vielen durchzuspielen-

den Noten, welche nicht ohne EinOuss für die Pinger

sein dürften , auf der andern Seite wird aber dem Ge-

schmaeke, der Schüler zumal, so zugesetzt, dass der we-
nige Vorlheil der Fingerübung gegen deu vielen Nach-
theil, welcher der Gescbmacksbildung zugefügt wird,

nicht mehr in Anschlag gebracht werden kann, —
Hünten's Manier ist zu bekannt und zu oft darüber

gesprochen worden, als dass Neues zu sagen nötbig wäre.

Es ist genug, seine Verehrer auf die drei neuen Werke
aufmerksam zu machen, sie werden ihnen willkommen

•ein. Hünlen wählt nie geschmacklos, verarbeitet nicht

Alles, was ihm vor die Hand kommt; daher klingen seine

Arbeiten auch stets um Vieles besser nnd sind viel schwung-

hafter, als die mancher setner Collegco. —
Die Woirschen Werke stehen, obgleich sie

falls über Operntbemate geschrieben sind, in der B<

lung des Stoffes und ihrer Ausführbarkeil nach weit über

den vorhergeuannlen. Der Walzer erinnert an Chopin'»

Composilionen dieses Namens und dürfte sich, so wie

das Duo brillant, Freuude erwerben. Beide Stücke for-

dern geübte Spieler. —
Burgmüller's Feie au couveat ist eine für Pamilieo-

cirkel passende Kleinigkeit, in Klöstern wird man sie
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ohnedem nicht Unzen, obgleich ans die Titelrignette Un-
zende. Kinder in einem Klosterraume in Umgebung von

Nonnen zeigt.—

Die Empfindungen am Ciavier unter No. 10 sind

Sltee, welche unsern ganzen Beifall erhalten nnd zu

Burgmüller's besten Compositionen gehören. Die zwei

Abtbeilungen enthalten deren zwölf und beissen , da sie

zum Unterricht bestimmt sind: Uebungen.

Die Verleger haben bei der Ausstattung dieses Wer-
kes sieb sehr stiefmütterlich benommen ; findet man doch

aul den Titeln sehr unbedeutender moderner Musikalien

riesige BuchsUben , die einen die Gattung des Stücks

und den Componisten in weiter Entfernung entdecken

lassen. Dieses Werkeben wird guten Absatz finden und

es wäre deshalb sehr zu wünschen, dass es mit der Zeil

ein grösseres Format bekäme.

—

Bertini's Compositionen haben sich schon seil lan-

ger Zeil bei allen tüchtigen Ciavierspielern eingebürgert,

und das mit Recht. Im Fach der Elude bat er wahrhaft

Vorzügliches geliefert und die meisten seiner Compositio-

nen baben auch für den Musiker Interesse. Wird Bertini

dann und wann ja versnebt oder ersucht, irgend eine Ge-
legenbeitscomposition über Opernthemate zu schreiben, so

erscheint seine Arbeit doch eine ganz andere, als die

musikalischer Handwerker. Beide vorliegende Werke be-

stätigen aufs Neue das Gesagte. Das Impromptu kann
als schöne Etüde den Capricen — oder den characleri-

stiseben Etüden desselben Componisten einverleibt wer-
den, und tüchtige Clavierspieler werden es willkommen
beissen; das Duo ist leichter ausführbar und nicht un-

Milten zwischen Arrangement und eigener Compo-
silion stehen die Souates dramatiques von Cranz. Ar-
rangement sind sie, sofern sie, wie die vorliegende No. 1,

aus fremden Ideen bestehen. Genannte Nummer ist aus I

Motiven der Oper Don Juan zusammengesetzt und da in
'

derselben die Mozart 'sehen Ideen mit Recht überwiegen, ,

so könnte man eine solche Sonate auch für eine eigene i

Mozart'sche Composition annehmen, zumal wenn die Zu-
sammenstellung mit so viel Glück geschab, wie es hier

der Fall ist. Die vorliegende Sonate ist, weil entfernt

vom Potpourri, ein sauber gearbeitetes Musikstück die-

ses Namens, dessen BesUodtheile Mozart'sche Melodieen
ausmachen. Man kann du Unternehmen ein glückliches

nennen und die erste geschmackvoll ausgesUtlcte Liefe-

rung macht die Fortsetzung wünschenswert!). Mögen diese

und die folgenden wohl aufgenommen werden I dies ist

unser Wunsch. —
Eigene Compositionen machen sich unter den Alle«

überströmenden ArrangemenU jetzt so rar, dass man be-

gierig nach einer jeden derselben greift.

Um wie viel mehr muss dies aber geschehen, wenn
es das Werk eines Componisten betrifft, von dem man
schon Gutes gehört und gesehen hat.

So war es der Fall mit der Goldscbmidt'schen So- <

nate. Zeigte sich uns der Componist vor Kurzem auf dem
Felde der modernen Musik, — wir meinen seine Etü-

den, — so tritt er uns hier in einer der Vergangenheit

angehörenden Fonn entgegen.

Die Sonate besteht aus drei Säuen i AUegro — Aa-
I dante — Allegro assai — . Der erste SaU ist in Auffas-

I

sung und Durchführung der gelungenste derselben, frisch

|

nnd kerngesund; mit wahrem Vergnügen baben wir ihn

gespielt. Dem Mittelsatze bitten wir vielleicht etwas mehr
Ausbreitung gewünscht ; es war ein glücklieber Gedanke

des Componisten, die Tonart des SaUes, Desdur, im Ver-

lauf in Cismoll zu verwechseln, wodurch interessantere

Tonrelben, als bei den Be- Tönen iifs Spiel kommen,
doch bedingen dieselben dann eiste grössere Ausbreitung,

um dann eine plöuliche oder allmälige Annäherung an

die Grnndtonnrt za erlangen. Der Componist hält sich

;

jedoch hierbei blos , und wie es denn nicht anders sein

konnte, eine Wendung nach der Partielle Edur abgerech-

net, in Cismoll auf, und geht hierauf sogleich wieder zum
ersten Thema über. Aber auch in dieser Gestalt ist der

i
SaU befriedigend.

Dem letzten Satze bitten wir ein schwungvolleres

Thema und nicht zu häufige Rückkehr auf einzelne Mo-
tive gewünscht ; im Uebrigen ist anoh er, wie seine Vor*

Eiger, mit Gewandtheit nnd Nettigkeit geschrieben,

ge der jnnge TonseUer auf dem gewählten , wirkli-

chen Kunstwege rüstig fortschreiten, eine freudige Zu-

kunft versprechen wir ihm dann; möge das feste Wol-
len, Vorzügliches zu leisten und Mitarbeiter an dem Er-

halten der ächten Knut zu sein, Anerkennung und Be-

lohnung finden

!

Einige Druckfehler hätten können vermieden wer-

den, z. B. im Andante finden sieb auf der ersten Seite

anstatt fünf 6 Mos deren vier verzeichnet ; im leUten

Allegro, S. 27, Tact 9, ist in der Begleitung ges za

nehmen. •

—

Gleich willkommen beissen wir die Cbaraclerslöcke

von Alvensleben ; es spricht sich darin ebenfalls der Sinn

für das Edle und Gate aas; dass doch unsere jungea

Künstler bei ihrem öffentlichen Auftreten alle diesen Vor-

satz fassen fassen möchten, am immer mehr dafür zu wir-

ken, dass die flachen und nüchternen Fabrikarbeiten mehr

und mehr verdrängt würden. No. 1, 2 nnd 4 gefallen

uns in ihrer Düsterheit ganz besonders. No. 3 würde

sieb in anderer Umgebung vorteilhafter ausnehmen, hier

wird es durch dieselbe verdeckt. Hieran ist auch der Cha-

racter des Impromptu schuld ; stände an seiner Stelle ein

gleich den anderen SiUen ausgeführter Dur- Satz, so

würde jeder der Sätze, die man beim Spiel zusammen-

stellte, einer den andern mehr heben. Für sich genom-

men ist jedoch das Impromptu ein eben so schätzenswer-

ter Satz, als die übrigen. Seite 7, von System 5 an, be-

findet sich eine befremdliche Fortaehreitung. —
Die Etüden von Heller worden auf dem Titel melo-

dische genannt, es muss demnach auch unmelodische ge-

ben, was aach in der Thal der Fall ist, nicht blos bei

den Etüden, welche vorzugsweise aar Uebaog bestimmt

sind, sondern auch bei denen, die dem Salon angehören.

Die in Rede stehenden Tonsticke dieses Namens sind

für den Salon geschrieben, der Ausdruck Emde könnte

auch mit einem andern vertauscht worden oder eben ao

gut ganz wegfallen, da sie der Titel ebenfalls Morceaux

de Salon nennt. Die vier Hefte der Sammlung enthalten
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vorbcrgenannlen Werke, einen tüchtigen Künstler. Mit

Freuden führen wir sie dem musikalischen Publicum zu

;

sie sind nicht eiller Virluosenkram, sondern wahre Mu-
sikstücke.

Am Meisten haben ans die No. 1, 5, 8, 10, 11,

13, 15, 16, 18 gefallen. Die No. 14 und 15 könnten

eben so gut Lied heissen und find es mehr, als die so

benannten No. 4 nnd 12. No. Iß ist dagegen ein wirk*

liebes Lied nach Mendelssohn s Vorbilde.

Wir empfehlen diese Etüden, wie die beiden vor

ihnen genannten Werke allen Musikfreunden zur gröss-

ten Beachtung und wünschen schliesslich, von diesen treff-

Nachsichter.
Hamburg, im December 1843. Seit meinem letzten

Berichte sind bereits fünf Monate verflossen nnd ich will

daher, um den Raum Ihres hochgeschätzten Blattes nicht

anf ungebührliche Weise in Ansprach zu nehmen, in Fol-

gendem nur eine gedrängt kurze Oebersichl der musika-

lischen Vorkommnisse allhier geben. Im August und Sep-

tember machte ich eine Erholungsreise, kann also über

diese Monate nicht berichten. Herr TiehaUcheck aas

Dresden bat wahrend der Zeil gastirl und soll besonders

glänzende Triumphe gefeiert haben als „Raoul" in den
Hugenotten, „Masaniello," and „Eleasar" in der Jüdin

on Halevy. Auch ein junger Tenorist aus Hannover,

Herr friedemann, soll sich durch seine hübsche Stimme
recht viel Beifall erworben haben. Die übrigen Gaste in

diesen beiden Monaten sind gewesen : Herr Stritt, her-

zogl. Nassauischer San per, Fräul. Walter von Brünn,

und Herr Brassin von Mannheim. Herr Stritt fand we-
nig Beifall: Friul. Walter soll eine hübsche, aber noch

wenig gebildete Stimme besitzen und als „Romeo" sehr

beifällig aufgenommen worden sein. Herr Brassin ist für

Herrn Wrede. als Baritonist engagirt worden. Seine mu-
sikalische Bildung ist aber noch so mangelhaft, dass der-

selbe sich wohl eben so wenig, wie sein Vorganger, hier

lange wird halten können. Eine neae Operette von Louis
Maurer: „Die Müllerin von Mark" hat geringen Anwerth
gefunden und ward uor zwei oder drei Mal gegeben. Der
Violinvirtuos bassini aus Mailand soll mit grossem Bei-

fall zwei Concerte im Theater gegeben haben. Besonders

wird die Ausführung des Quartetts aus den Puritanern

anf der Violine allem gerühmt. Er ist von hier nach Ko-

penhagen abgereist. — Im October gastirte hier die ge-

feierte Fanny Eistier und fesselte natürlicherweise die

ganze Aufmerksamkeit des Publicams. Sie trat im Gen-
ien eilf Mal auf, stets bei überfülitcm Hause und bei fast

auf das Doppelte erhöhten Preisen. Die grosslen Trium-

phe feierte diese Künstlerin in dem Ballel-Divertissement:

„Des Malers Traumbild" als „Bianca d'Oviedo" und als

„Gisela" in dem gleichnamigen ballet mil der hübschen

Musik von Adam. Jbr letales Auftreten fand zum Bene-

ßzantbeile des Chorpersonals Statt. — Herr Ole Bull gab

aa 10. October ein Concert im Sladlthcaler und ist so-
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| dann nach Amerika abgereist. Das Concert Wir not spär-

lich besucht, der Beifall aber sehr lebhaft. Ole Bull ist

in seiner Geschmacksrichtung derselbe geblieben, und da

diese hinlänglich bekannt nnd gewürdigt worden ist, so
will ich mich hier jeder weitern Bemerkung darüber ent-

halten. Was aber seine Fortschritte in der Composition
betrifft, worüber in letzter Zeit reo einer gewissen
Seite her so viel gefabelt wurde, so moss ich in dieser

Hinsicht doch erwähnen , dass er in dem obbenannten
Concerte eine neue Piece vorführte — Stoiliano e Ta-
rantella — und diese ein höchst unbedeutendes Mach-
werk ist, wobei die Castagnetten in der Begleitung eine

Hauptrolle spielen sollen. Am Tage vor dem Concerte

machte Ole Bull dem hiesigen Orchester -Pensionsfonds

ein Geschenk von 30 üucaien. — Den 26. ward unter
i Leitung des Herr Otter Schneider's Oratorium ,, Das

Weltgericht" in der grossen Micbaeliskirche zum Besten
des Waisenhauses aufgeführt. Die Chöre waren gut ein-

sludirt nnd Mad. Cornet zeichnete sieh in dem vortrage

einiger Soli besonders aus. Das Concert war nur schwach
besucht, fand aber so vielen Anlbeil, dass eine Wieder-
holung desselben am H. November im Apollosaale — eben-

falls zu einem wobllhäligen Zwecke — möglich wurde,
und es erwarb sich diese gleichfalls reichlichen Beifall. —
Im Thealer Hessen sieb zwei Gaste hören: Präol. Köh-
ler von Riga, und Mad. Janik aus Lemberg. Frstere sang
die „Donna Anna" im Don Juan und die „Königin der
Nacht" in der Zauberflöie und bewahrte sich als eine

gut geschulte , talentbegabte Sängerin , die für Bühnen
zweiten Ranges stets eine sehr erfreuliche AcqoJsilion

sein wird. Mad. Janik werde mit grossem Pomp ange-
kündigt und sogar die deutsche Matibran genannt, machte

( aber als „Norma" fast Fiasco. Dem Gesänge dieser Dame
|

fehlt Schule und Geschmack und sie scheint ihre Fahig-

! keilen selbst sehr zu überschätzen. — Im .November be-

gann Fräul. Eeers , königl. Würlembergisehe Kammer-
sängerin, ihr Gastspiel mit dem glänzendsten Erfolge,

sang im December noch einen zweiten Cyclua Gastroi-

leo und ward sodann auf den einstimmigen Wunsch des

Pablicums engagrrt. Sie erhall eine jährliche Gage von
12,000 Mark Conrant, nebst zwei Monaleo Urlaub. PräuJ.

Eter* ist als Gast aufgetreten in Norma (zwei Mal),

Lucrezia, Puritanern, sodann als „Donna Anna" im Don
Juan, „Sextos" im Titas, „Valentine" in den Hugenot-
ten, , , Desdemona" im (Hello, und „Romeo," und zeigte

m diesen verschiedenartigen Partieen sich durchweg als

eine ausgezeichnete Künstlerin. Die Stimme hat viel

Schmelz und ist in vortrefflicher italienischer Schule ge-

bildet. In allen ihren Leistungen ist eine gewisse geniale

AoSassang za gewahren, welche von einem lieffühlenden

Gemüthe ausgebt und ihrem Gesänge den seelenvollsten

Aasdroek leiht. Auch in der Darstellung leistet diese

Sängerin das Anssergewöbnliche, wobei ihr schönes, ju-

gendliches Aeussere natürlich auch auf's Vorteilhafteste

einwirkt und einwirken muss. — Neu gingen in Scene

die Opern j „Der Feensee" von Auber und „Der Wild-
schütz" von LvrUing. Entere ist in den Partieeu der

„Zeile" und des „Albert" von CapeUmcister Krebs tut
i ganz umcomponirt, wodurch besonders die Sopranpartie

I viel bedeutsamer geworden ist. Die Musik gehört bekannt-

i
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lieh zu Auber's schwächsten Productionen und bat sieb

hier Meli keines Beifall erworben. Die glänzende Aus-

stattung hierselbst zieht aber noch immer die Menge an,

so das» sie bis jetzt nenn Mal bei vollem Hause gege-

ben worden ist. — Lortaing's Oper bat eise sebr bei-

fällige Aufnahme gefunden und füllt fortwährend das Hans,

so das* sie wobl bald die Tantieme erhalten wird, wel-

che* dann die erste sein wird, welche die Theaterdiree-

tion von der Oper zu zahlen gelobt bat. Herr Bott ist

als , , Schulmeister" ausserordentlich brav und erhält je-

desmal lebhaften Beifall. Die' Arie zum Schlüsse des zwei-

ten Acts muss er gewöbalieb repetiren. — Von Concor-

ten ist noch zn erwähnen: die des Pianisten WiUmtr»
im Apollosaale und Sudllheater, eines von dem Violon-

cellisten d*Arien, ein Orgelconcert von Hrpworth, einem
jungen Engländer, Schüler des hiesigen Organisten Kot-

telfeldt, und die Aufführung der „Schöpfung** zum Besten

eines hiesigen Mnsiklehrers. Herrn fPiümers Technik

ist in der Thal ausserordentlich und möchte der Listt-

•cben Bravour wenig nachstehen. Als Compooist steht

Herr Wilbnert aber bis jetzt anf keiner bedeutenden

Stufe, obgleich seine Compositionen ein sehr ehrenwertbes

Talent verralhen. Beide Goncerte waren bedeutend schwach
besucht. Das Conoert im Siaduheater halte kaum hun-

dert Hörer versammelt! Später spielte Herr Wülmert
och zwei Mal im zweiten Theater vor einem zahlreiche-

ren Publicum. Uebertriebene Lobhudeleien von unver-

nünftigen Freunden haben ihm in der Meinung des Pn-

blicums sebr viel geschadet , da man ja leider oft den
Künstler entgelten lässt, was die Tactlosigkeit und Be-

schränktheit der sogenannten Freunde verschuldet ha-

ben. — Das Orgelconcert von Hepmorth gereichte dem
Talente des Concertgebers und seines Lehrers zur Ehre.
Dach , Händel und Hink waren die Hauptbestandteile

det Programms. Grosses Interesse erregten zwei Violin-

soli von Spohr mit Orgelbegleitung , welche von Herrn
v. HSniglöw ausgeführt wurden. Derselbe ist ein junger

Mann von etwa 17 Jahren und berechtigt zn den erfreu-

lichsten Hoffnungen für die Zukunft. Ein hiesiger Kriti-

tiker bemerkte über sein Spiel: „Der Ton des Herrn

p. Kbniglüw ist voll und rund, die Bogenfübrung solid,

die Intonation fest und rein und der Vortrag zeugte durch-

weg von verstandiger Auffassung der Compositum" —
ein Urtbeil, welchem ich freudig beistimme. — Die. Ausfüh-

rung der „Schöpfung'« war tbeilweise interessant, beson-

ders durch die von Herrn H'urda und Mad. Cornet ge-

sungenen Soli. Die übrigen Soli, so wie die Chöre, Hes-

sen aber sehr zu wunioben übrig. — Herr Hafner bat

für diesen Winter statt der gewöhnlichen acht nur vier

Quartellunterhaltungen angekündigt, von denen zwei be-

reits staltgefunden haben. Auch werden diesen Winter
nur zwei „philharmonische Concerle" gegeben werden

;

das erste im Pebruar. Im Theater werden die Opern

:

„Des Teufels Antheil" von Auber und „Rienxi" von
IVagner vorbereitet. Shakespeares „Sommernaehlslraum"
mit Mendelssohn'» Musik steht aneh in Aussiebt und
man ist besonders anf letztere sehr gespannt. — r.

Leip*>g, den 23. Januar 1844. Dreizehntes Abon-
nement - Concert im Saale des Gewandhauses, den 18. Ja-

nuar 1844. Ouvertüre zum Freischütz von C. M. v. fVr~
' her. — Seena und Arie aus dem Freischütz , gesungen
von Miss Birth. — Sonst und Jetzt. Goncertino für die

I Violine von L. Spohr, vorgetragen von Herrn Jean Jo-
seph Bott aus Cassel (erstem Beneficiaten der Mozartsiif-

tuog zn Frankfurt am Main). —
gesungen von Miss Birch. — Variationen über ein Thema
aus dem Piraten von BetUni, Vir die Violine eomponirt
von Vieuxtemps, vorgetragen von Herrn Bott. — Fan-
tasie für die Flöte von A. B. Fürstenau, vorgetragen
von dessen Schüler, dem blinden Herrn Haimund Niets-

|
sehe ans Dresden. — Symphonie von Niels W. Gade,

1

No. 2. Edur (neu, zum ersten Male), unter Directum
des Gomponisten.

In Abwesenheit des Herrn MD. Hiller hatte Herr
Goncerlmeister F. David die Leitung der einzelnen Mu-
sikstürke, mit eben erwähnter Ausnahme der Symphonie
von Gade, übernommen, und da wir oft schon Gelegen-

heit halten, die Sorgfalt und Umsicht seiner Direclion nen-

nen zu lernen und öffentlich zu rühmen, so bedarf es

jetzt kaum noch der Versicherung, dasi die Ausführung
sämmllicher.Stücke, hauptsächlich aber der Ouvertüre zum

;

Freischütz, sehr eflectvoll war und wirkte. -

—

Es ist eine interessante Erscheinung, das« englische

I
Künstler und Künstlerinnen in der Regel weit leichter

und besser als Künstler anderer Nationen deutsche Mu-
1

sik auffassen und ausfähren, und dadurch zugleich eine

ernstere, solidere Richtung ihres Kunstsinnes und Slre-

bens beweisen. Bei Miss Birch müssen wir sogar die
' Ausführung deutscher Musik, wie z. B. der Arien von

Mosort, zu ihren besten Kunstleistuogen zählen, wäh-

rend die Ausführung italienischer Compositionen ihr, in

der Regel, weniger ausgezeichnet gelingt. Auch die be-

kannte grosse Scene und Arie aus dem Freischütz, welche

Miss Birch mit deutschem Text sang, war grossenlbeils

|

eine sehr ausgezeichnete Leistung, in manchen Theilen —
besonders im Recitaliv und der ersten Cantilene, also in

1

der eigentlichen Sceue — so vortrefflich, dass gar manche
deutsche Sängerin sich daran ein Musler nehmen könnte.

Nur mit der Auffassung und dem Vortrage des letzten

\

Allegro können wir uns nicht ganz einverstanden erkü-

ren ; es wurde zu süss und weich, fast tändelnd wie ein

italienisches Rondo vorgetragen , da es doch die höchste

Steigerang leidenschaftlicher Sehnsucht ist und sein soll.

Wahrscheinlich halle sich die geehrte Künstlerin durch

die, allerdings nicht recht (reffenden Textworte „Süss

i
entzückt entgegen ihm " irre leiten lassen über den ei-

gentlichen Charaeter des Stücks, den sie jedoch am Schlüsse

herauszufühlen schien und daher dort auch mit grosserer

Wärme und Innigkeit vortrog. Die Wirkung anf das

I Publicum war tief und bedeutend und der Beifall daher

|
auch sehr gross. Die Cavaline von Pacini sang Miss Birch

recht gut, weniger bunt und reich mit Trillern o. ». w.
geschmückt , als sie es sonst zu thun pflegt , was wir

nur loben können und überhaupt anralhen möchten, da

man mit dergleichen Zugaben nicht vorsichtig nnd spar-

sam genug sein kann.

Interessant ist es uns gewesen, Herrn Jean Joseph

Bott ans Cassel kennen zn lernen. Er ist noch jung,

wie wir hören erst 17 Jahr alt, ein Schiler L. SfohPs
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und der erste BeneBciat der Mozartstiftung zu Frankfurt

«m Main, lieber diese schöne Stiftung, deren Zweck in

der musikalischen Welt hinreichend bekannt und gewür-

digt ist, brauchen wir hier nichts weiter zu sagen ; wir
haben es lediglich mit den Leistungen Dessen zu Ihun,

der so glücklieb war, durch sein Talent zuerst die Theil-

nahme und Unterstützung dieses Instituts zu erringen. Ein
Schüler Spohr's bleibt sehr leicht länger Schüler, als die

Schüler manches anderen Lehrers ; es mag dies wohl an der

Grösse des Meisters liegen, die auf den Schüler nach allen

Seiten bin so gewallig einwirkt, dass er später selbstän-

dig wird, als er ausserdem vielleicht geworden sein wurde.
Die Eigentümlichkeiten Spohr's sind überdies so ver-

führerisch und prägen sich namentlich seinen Schülern

so tief ein, dass man oft nur schwer zu benrtheilen ver-

mag, ob die Leistungen derselben Mos reproduetiv, oder

ob sie produetiv zugleich sind. In dem Spiele des Herrn
Bott findet man Alles wieder, was die S/wAr'scbe Schule

Treffliches zu bieten vermag: grossen schönen Ton, aus-

gezeichnete Bogenfuhrung , Solidität in Allem. Dabei ist

die Ausbildung Herrn Bott* schon in einem hoben Grade

vorgeschritten; und wenn auch von Meisterschaft nir-

gends noch die Bede sein kann, so hört man aus seinem

Spiele doch den künftigen guten Meisler schon heraus;

den Meister in der Technik wenigstens, denn in anderer

künstlerischer Hinsicht lässt sich aus so jugendlichen

Virtuosenlcistungen überhaupt kein sicheres rYoguosücon

stellen, bei Herrn Bott aber deshalb um so weniger,

weil seine ganze Kunslbildung bis jetzt nur eine gege-

bene, nicht eine aus ihm selbst herausgearbeitete ist,

hauptsächlich aber auch, weil das Kunstleben, in welchem
er sich bisher bewegt hat, wohl nicht weitgreifend ge-

nug, nicht alle bedeutenden künstlerischen Erscheinungen

der Zeit vorführend gewesen sein mag. Wir scbliessen

Das ans dem Vergleiche der beiden Leistungen, welche
uns Herr Bott in diesem Concerte gab; die Composition

von Spokr hat er sehr gut und ohne allen Vergleich bes-

ser als die Variationen von Vieuxtemps gespielt, aus de-

ren Vortrage man ganz deutlich sab, dass ihm die neuere

Virtuosität ihrem ionern und äussern Wesen nach fast

völlig fremd geblieben sein mnss. Wir sind nun weit ent-

fernt, dem jetzigen Virtuosenwesen, so weit es ein Un-
sen geworden ist, irgendwie das Wort reden zn wollen

;

es hat jedoch neben vielem Verwerflichen auch gar man-
ches Treffliche, das als ein Fortschritt betrachtet werden
darf und an dem sich, namentlich bei Zusammenstellung

des Guten jeder Schule und jeder Zeit, der Geschmack
and das Urlheil eines Künstlers zn bilden vermag. Bei

der trefflichen Leitung und der sichern Grundlage , welche

die Kunslbildung des Herrn Bott durch Spohr erhalten

bat, aussen wir dringend wünschen, dass er an irgend

einem musikalisch wirklich bedeutenden Orte, d. h. an

einem Orte, der ihm Gelegenheit bietet, alle bedeu-

tenden Knnsterscheinnngeu unmittelbar durch eigene

Anschauung kennen zu lernen, längen Zeit seinen Auf-
enthalt nehmen möchte. Er würde dann selbständiger,

mehr mit eigener Kraft an seiner Ausbildung arbeilen

und diese dadurch mehr ibrdern und vielseitiger sein Ta-
lent entwickeln, als es ausserdem möglich sein dürfte.

Ein« Ku [istreise, wie sie Herr Bott unternehmen zn wol-

len scheint, und berührte sie auch die bedeutendsten Orte,

brächte sie ihn auch mit den berühmtesten Kunstnotabi-

Iitäten in kürzere oder längere Verbindung, kann einen
sehr wohlthätigen EinOuss auf ihn schon deshalb nicht

haben, weil die Eindrücke, welche er erhält, zu plötz-

lich und flüchtig, daher bloe vorübergehend sein werden,
seine eigenen Leistungen aber, um deren Producirung es

ihm jetzt hauptsächlich zu thun ist, dabei, einige Rou-
tine mehr oder weniger abgerechnet, in ihrem innern
Wesen ziemlich unverändert bleiben dürften. Es würde,
im besten Falle, immer nur eine Entwickelnng und Fort-

bildung in der engen Bahn erfolgen die ihm bisher an-
gewiesen wurde, nicht aber ein wirkliches Fortschreiten

j

auf einem Wege möglich sein, den er aus eigener Kraft

,
und nach eigenem Urtheil gewählt und eingeschlagen hätte.

Wir haben uns über Herrn Bott hier ausführlicher aus-

!
gesprochen, nicht nur weil wir an seinem Talent In-

I

teresae nehmen, sondern auch weil uns die künstlerische
' Zukunft des ersten Schützlings eines so trefflichen Insti-

tuts, wie die Mozartstiftung ist, wahrhaft am Herzen
liegt — Die Aufnahme des Herrn Bott von Seiten un-
seres Poblieums war sehr wohlwollend, würde aber ge-
wiss glänzender gewesen sein, wenn er zn seinem ersten

Auftreten nicht ein Stück gewählt hätte, das in seiner

ironischen oder sarkastischen Tendenz den Erfolg des
ausführenden Virtuosen allzusehr vernachlässigt, ja ge-
radezu erschwert.

Wenn die Kunst im Geleile des Unglücks auftritt,

wird man ihren Leistungen gern auch dann eine wohl-
wollende Theilnahme und Anerkennung schenken, wenn
sie strengeren Anforderungen der Kritik nicht entspre-

chen sollten; das Flötenspiel des blinden Herrn Nietz-
sche verdiente aber den läuten Beifall wirklich , den es

erhielt. Es ist auch in der That bewundernswert!), zu
welcher tüchtigen Ausbildung in der Technik sowohl wie
im Vortrage es derselbe trotz seiner Blindheit gebracht
hat, nnd wenn man bedenkt, dass Herr Nietzsche blind

geboren wurde, so sind seine Leistungen gewiss ein un-

widerlegliches Zeugniss bedeutenden Talents, das ihm der
Himmel zum Trost in seinem Unglück gegeben zu haben
scheint und zu dem wir ihm von Herzen Glück wün-
schen.

Von wahrhaft künstlerischer Bedeutung war die neue
Symphonie von Nieis fV. Gade, ein Werk, das unbestritten

zu den werthvollsten Compositioneo gehört, welche die

neueste Zeil in dieser Gattung hervorgebracht hat. Wir ha-

ben über den grossen Erfolg berichtet, welchen die erste

Symphonie Herrn Gade's, in der vorjährigen Coneertsaison

unter Mendelssohn''s und in diesem Winter unter des Com-
ponisten eigener Leitung halle, nnd welche demselben die

Hochachtung aller Künstler, die regste Theilnahme unseres

Publicum» wie im Sturme errang; das grosse, entschie-

dene Talent, was uns in dieser ersten Symphonie in ju-

gendlicher Kraft und mit einer seltenen Beherrschung aller

Koustmittel entgegentrat, finden wir in der zweiten Sym-
phonie wieder, nur tiefer, inniger nnd grossartrger noch

in seinen poetischen Gebilden, gemessener, zarter nnd

feiner noch in deren Zeichnung und vor Allem künstle-

rischer, meisterhafter in der musikalischen Ausführung

nnd Arbeit, lo letzterer Hinsicht hauptsächlich stellen wir
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die zweite Symphonie höher noch als die erste, obgleich

diese an schlagender, augenblicklicher Wirkung jene über-

treffen dürfte, was indess eine natürliche Folge der lie-

feren Innerlichkeit, der grösseren künstlerischen Bedeu-

tung der zweiten Symphonie, keineswegs ein Tadel der-

selben ist oder sein kann. Es webt ein eigentümlicher

Geist in Gade't Compositionen ,
ursprünglich und origi-

nell in Allem, was und wie er es giebl? dabei so na-

türlich und klar in seinen Intentionen, so sicher und

kraftig in den beabsichtigten Wirkungen, wie es eben

nor eine wahrhaft ausgezeichnete geistige Kraft vermag.

Auch diese zweite Symphonie erscheint sehr bald ins

Drnck — bei Breitkopf und Hirtel — und alle Freunde
achter Kunst werden sieb an dem trefflichen Werke er-

freuen, wie wir und alle hiesigen Kunstfreunde durch

dasselbe erfreut worden sind. Als ganz besonders aus-

gezeichnet müssen wir hierbei noch das Directionstalent

des Herrn Gade erwähnen ( es ist nicht die grosse Si-

cherheit nnd Umsicht allein, mit welcher er das Orcbe- .

ster führt, sn rühmen: er besitzt eine eigene, seltene
Gabe, ähnlich der unvergleichlichen Gabe MendeUtolm'a,
der Ausführung eines Werkes ohne grosse und auffal-

lende Mühe das rechte Verständnis«, den rechten Geist
desselben aufzuprägen, die poetische Stimmung hinein au-

bringen, die das Werk haben soll, und durch welche
allein es erst zu vollkommener Darstellung und Wirkung
gelangen kann. Wie wenig Dies durch eine technisch

tadellose Ausführung allein erreicht werden kann, weiss
jeder Sachverständige.

Die Ausführung der Symphonie war vortrefflich in

jeder Hinsicht} der Beifall des Publicums gross und all-

gemein. Herr Gade wird uns jetzt verlassen, um auf
einige Zeit nach Paris, Italien u. s. w. zn gehen. Möge
er recht bald wieder Gelegenheit geben, um seines aus-
gezeichneten Talents erfreuen zu können! «.f.

Ankündigungen.

Ala Bei uns erschien No. 1 der neuen

im Verlage von t\ \. HlenilM in Leipzig.

, C". Op. 15. Jugendlutt. Lcickte Taue für
' 7* Ngr.

KomUchct Lied : „'s int

Pianofortc. Heft 1-8. a 7} Ngr-

Conrad, Ed. (Herl hold. «.)
Alle* Toracr" mii Pinnoforte. ä Ngr.

DArrnrr, J.. Op. 8. 6 Lieder von R. Bant für eine Sing*

liimme mit Pianofortc. 90 Ngr.

Op. 6. Oaettine für 8 Sopr. mit Pfte n. Veelle. 10 Ngr.

Op. 8. No. 1. Seemann s Abreite für Bau mit Piaaaforlc

und Viotoacdle. 1» Ngr.

Op. 8. No.». BegraWUel«f.IUMm.HUa. Veelle. 10 Ngr.

Op. 8. 8 Lieder fär Bariton mit Piaaoforte. SU Ngr.

-Militair- Manch. Saht beliebter, fürPfteaaf4 Hände. » Ngr.

ler, tiumU, Polonaiae an* itoniutWs
mrots für Pianofortc. 1t Ngr.

Hnmr , Sunt., 6
far Piaaafarte. 7! Ngr.

Jlozarl, Wi Op. »8. Sinfonie in

forte* auf 8 Haade. 9 Thlr. 10 Ngr.

RrUalgrr, C. «-.. Op. 172h. 5
mit Pianofortr. 17: Ngr.

für 51

Schütten MilUairmanch, aebr

rar«
6 Lider fnr

0 Ngr.

fnr Pianofortc

e Singtlimme mitfpia
Ngr
no-

I« J. A. Seh loa* er'* Bnebbandlang in Augtbnrg itl •
B allen Buchhandlungen an haben i

Converaaiionw.lianniiexlk«!!.
1 die rolkUndige Erklarnng aller mutikalitclten IVcalien,

wie zugleich die Biographien aller um die Tonknntl aar irgend

Trrdienlrr , oder lieb darin autgeaelckneter Pertoarn , Compo-
niiten , Virtaeaen. Singer , Sehriftaleller n. t. w. und «war von

des alteatea bit anf die neunten /.eilen, wie alter Länder nnd
Völker. Bearbeitet and heraaageg. tob Hofrath Hr. t»U ta V
ftrhlillng, 9 Bde. gr. 8. Zweite Aull. 3 Fl. od. 1 Thlr.

16 Ger. \ diu- Pap. S PI. 36 Kr. od. 9 Thlr.

Welche, wlebüge Werk wir damit biete«, tagt der Titel, to

wie fär die Gediegenheit . Gründlichkeit und Vollständigkeit der

Anaarbeitong der Nnme dei alt Matikgdebrten längt! teboo rühaa-

Uehat bekaanlea Verfattert towoU, ala dat achaelle Vergreifen der

I. Auflage hialinglicli bürgt.

Berliner musikalischen Zeitung.
redigirl too C. C.mttmri. Prell jährlich 3 Thlr. Alle Wochen eine
Nummer.^- M.MkaKe^prämie^ ftr BeHin Abonnenten- Co»c*rte.

C. A. t ln.l llr r Ae Comp, ia

erschienen nnd in allen Buch- and

Ant. Andrc's
l<ehrbnch der Tonsetzkunst.

U. Band. 3. Abthriluug.

M< ehr*' der M'ug e.
Preis mit dem Portrait des Verfassers 5 Fl. 24 Kr. ss

3 Tlilr.

f>ie

Lehre
l.t hrr den 4 a>iitra,|iunkita
Lehrr den ( «noni

OlTenbach a. M. . im Janaar 1844.

... .........

. ............. ........

9- Thlr.

9

«5 -

Gesuch.
Bei dem iladlitchra fe<tnlrhrndrn Mnilkeorp* in Halle an der

Saale wird eia tücbU'ger erster Clarindlitl unter annrkmbarea Be-
Nabere Aotkanft hierüber eKheilt

F. Sturm in Halle . No. 988.

Nachricht, die Musikschale zu Dessau betreffend.

Verachiedene Gründe ree.alaatea

Lehraatl.lt

mich , die .eil 1899 ran

•il Kade Mars

den 17. Ja 1844.

nnd Verlag von BrtitkopJ und HärUi in Leipzig und
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den W- M 5. 184 4.

Zar Ge*chichte o>* Man (RetehliM.) - Aot Lelptif. Aoa Berlin. —

Zur Geschichte des Männergesanges.

( B e * e b I • * ».)

Der grössere Hang zur Geselligkeit, der den Bewoh-
nern südlicherer Gegenden eigen, lässlesauch erkläre«,

wie die jährlichen Zusammenkünfte in der Schweis, im
Würtembergiacheu o. s. w. so zahlreich besucht werden.

Dazu kommt, das« man dort überhaupt noeh mehr Vor-

liebe für einlache Kunstformen bat, die Zustände sind

noch naiver, frischer. — In NorddeuUcbland versammel-

ten sich zuerst die Lehrer; es blieb aber bei einigen

Versuchen in der Mark, in Weissenfeis und Jena; nur

in Schlesien, in Weslpbalen und am Rhein hat man es

fortgesetzt — Die Liedertafeln von Leipzig, Halle, Mag-
deburg, Dessau, Barby, Cölhen und Zcrbsl kommen jähr-

lich gegen PGngsten zusammen, um sich gegenseitig an-

zusingen. — In Dresden versuchte man der Sache da-

durch mehr Halt zu geben, dass den einen Tag religiöse

Gesänge, den andern weltliche ausgeführt wurden. Doch
scheinen Zerwürfnisse dies Unternehmen rückgängig zu

machen. Vielen Anklang hat der „Thüringer Sängerbund,"

in Erfurt gestiftet, gefunden. Rr versammelt sich jährlich

an einem passenden Ort, iu einer schonen Landschaft

Jefegen. lud die letztere gehört dazu; sie vcrvollslän-

igt, sie ergänzt das Unvollkommene, was z. B. in der

.Monotonie des Mänoergesauges , in dem Verfliegen des

Tones im Freien (darum bei so grossen Massen das un-

befriedigende Resultat hinsichtlich der Kraft) liegt. Da
scheint es, als würden die Harmonieen bis zu den fer-

nen Bergen fortgetragen, — Waldesnacht, Waldesdun-
kel treten uns lebendig entgegen, wir fühlen die Wahr-
heil der Worte t

„Ad< den Boden ist's gedrungm,
Vltgtl babea'i oiebferaagen,
Voi de* Zveigra kliofft ea dort,

Löhe trafeo*« weiter fart."

Möge es mir noeh erlaubt sein, anzuführen, was un-

sere Tondichter uus für den Männergesang gegeben.

Für Chöre geistlichen Inhalts sorgte zuerst Bern-
hard Riem. Er sollte den Sinn für ernste Musik wecken
und fand wenig Stoff vor. Die Gesinge von 1813 waren
verklungen (seine Wirksamkeit begann in den trüben

stillen Jahren von 1822—26)» so übertrug er die in-

nere Gluth der Begeisterung auf das religiöse Element,

and schuf unermüdet, so dass nach und nach die zahl-

reichen, jetzt allgemein verbreiteten Hvmnen entstanden,

die gewiss überall, wo das Edlere, Höhere in der Musik
gesucht wird, nie in Vergessenheit gerathen werden. —
Am thiligsten war nächst ihm Berner in Breslau, des-

sen 150. Psalm vielen Anklang gefunden hat. Ausserdem
schrieb er Motetten , Choräle und viele kleinere Chöre

(zunächst für das Breslaucr Seminar) — Friedrieh

Schneider , Reissiger , E. Richter . Stutze . Rinck , A.
W. Bach, Neidhardt u. A. lieferten aurb Manches; ja

Löwe ging so weit, ganze Oratorien, wie ., Die eherne
Schlange" and ,,Die Apostel zn Philippi" zu schreiben

(wo aber Monotonie nicht zu vermeiden ist). Er blieb

niebt ohne Nachfolger — Wagner lieferte vorigen Som-
mer „Das Abendmahl des Herrn'« für das Dresdner Ge-
sangfesl. Immer ist es anzuerkennen, wenn talentvolle

Männer geneigt sind, Massen, werden sie einmal zusam-
mengerufen , auch mit etwas zu verschen , was Ernst

und Aufmerksamkeit für längere Zeit in Anspruch nimmt.

Des weltlichen Liedes nahmen sich Anfangs Zelter

und Nagelt am Meisleo an — ein paar Männer, die den
Cborgesang unter den Dilettanten mit am Ersten ange-

regt haben. Fö'r Zelter war der Mtinnerg-sang Erholung
nach den Geschäften des Tages und dem ernsten Treiben

in der Singaeadrmie ; er sehrieb al«o meist Trinklieder,

von denen eiuige, wie z. B. : „Saoet Paulos war ein

Medien«,* 4 zu den gelungensten ihrer Art gehören; auch
bei launigen Sachen, wie „DieFrüblingsmnsikanlen" u. a.

traf er den Nagel anf den Kopr. — Nägel! suchte auf

das Volk zu wirken, den Sinn für höhere Interessen in

ihm za erwecken. So entstand sein: „Rennt ihr das

Land , so wunderschön in seiner Eichen grünem Kranz,"
„Holde Eintracht,4 * „Das Lied vom Rhein," und man-
ches andere , Vaterlandsliebe atbmende Lied — Sind

aaeh seine Composilionen nicht begeisternd, so spricht

•ich doch in allen ein tüchtige«, ernstes Streben aus. —
Ffir den gewöhnlichen Bedarf schrieben Cell, Blum und
Eüenhnfer, zu ihren meist trivialeu Productionen auch
triviale Texte nehmend. Bltrm's Notturno : .,Singet der
Nacht ein stilles Lied " u. s. w. hat sich noch erhalten

(es zeichnet sieh, wie die meiste» Sachen von H/um,
dadurch aus, dass es sehr stimmwirksam ist); Eisenho-

feSt Schlummerlieder und Ständchen sind dagegen alle

glücklicherweise vergestw. — Weher gab nicht allein

Bedeutendes in „Leyer nnd Schwert,' 1 auch in den Opern
wirkte er auf die Masse. Wen hat nicht der Jägerchor
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aas Euryanthe durch die Krall,— „Singet dem Gesang
zu Ehren" u. s. w. durch die Innigkeit und Gemülhlico-
keit erfreut? Ihm zur Seile ging Kreutner, der die herr-
lichen Lieder UhlantTs in aller Weise dem Volk zugäng-
lich machte. „Die Märznarht," „Die Capelle," „Schä-
fers Sonntagslied " zeichnen sich aus; unter den Quar-
tellen eins: „Abendfeier," Gedicht von Hessemer , be-
sonders in der zweiten Hälfte sehr wirksam und klang-
voll gesetzt. — Bemer's „Sludenlengruss" fallt auch in
diese Zeil. Ein anderes, „Der Genius der Ruhe," ist

weniger bekannt, so wie das vortreffliche Arrangement
„Wie sie so sanft rubn." — Fr. Schneider war

1844. Januar. No. 5.

von

unerschöpflich in Trinkliedern, von denen nur zwei all-

gemeiner bekannt geworden s „Lasset die Freud" u. s. w.
und: „Jetzl schwingen wir den Hut." Viele andere,
z. ß. „Der Deougog/1 „Das Paradies," „Conliapuncl"
u. a. w. sind vergessen, In seinen neuesten Harzliedern
ist ein Liedertafelexamen, in dem die Schüler „Irin-
keu" recht energisch conjugireu. — Unter den ernsten
ist: „Als mein Leben voll Blumen •• u. s.w. sehr tief

gefühlt. — Spohrs elegische Weise spricht sich vorzüg-
lich in dem „Gute Nacht" aus; von überraschend kräf-
tiger Wirkung ist dagegen sein : „Auf und lasst die Käh-
nen fliegen," „Dem Schnee, dem Regen," zur gelunge-
nen Ausführung fast zu schwer.— In diese Periode ge-
hören noch : Berger, Fink, Fesca, B. Klein („Des Men-
schen Seele gleichet dem Wasser"), Kuhlau, Lindpaint-
ner, Mühling, Methfesset, Neid/tardt, Fanny („Rbein-
lied"), Poiünx, Runguiagen, Rex („Die Maikäfer,"
eins der ältesten mit Bruinmslimmeu, und dasjenige, wo
der Gebrauch dei selben uoch einigen Sinn bat), Schau-
der von ßfarlensee, Sutor, Seyfried, Schärt/ieh (Be-
förderer des Brummens), IVerner (Soldatenlied: „Lustig
in den Kampf," und das Volkslied: „Sah ein Knab ein
Röslein stehn").— Auch von Bergt, Flemming, Winter
(„Im Arm der Liebe"), B. A. lVeber(„Rasch IriUderTod")
bat sich noch Manches erhallen , wie auch ein Trinklied
(„Das Glas gefüllt, der Nordwind brüllt") von M. Haydn.

Besonders muss noch SUcher erwähnt werden, der
Volkslieder herausgab. Ein ausserordentlich glücklieber
Tact hat ihn dabei geleitet. Nicht allein sind die Harmo-
nieen dem Cbaracler des Volksliedes angemessen, die
Stimmführung einfach und bequem, dass sie selbst von
geringeren Kräften können genügend ausgeführt werden,
auch die Auswahl i»i so glücklich. Ich will nur einige
hervorheben, da die Sammlung gewiss in den Händen al-

ler wahren Freunde des Männergesanges ist, und zwar:
„So viel Merne," „M.irgcnroth ," „Die Schildwacht,"
„In einem kühlen Crunde" (auch die Poesie so schön),
„Lorcley," „Das Klosterfräuleiu," „Abschied" u. s. w.

Nach der Rbeinlicdspcriode ward die Zahl derCom-
Sjnisten Legion — jeder Liedertafeldirigent bereitete

loft" zum Singen. Doch iuleressirlca sich auch die ersten
Toudichter der Gegenwart dafür. MendeUsohn's „Der Jä-
ger Abschied" wird überall mit vieler Liebe gesungen,
so Mehreres von Marschner, z. B. Liedesfreibeit, „Bür-
ger ist jeder Sohn. 1 (Aus früherer Zeil exisliren viele
Trinklieder von Münchner, z. B. „Was perlet im Glase"
a. s. w>, „Tunnelfestlicd," „Im Herbst da muss man
trinken"). fiallmodas „Da. deutsche Lied," wird gewiss

allgemeinen Anklang ßnden, namentlich bei grossem Ver-
sammlungen.

Für Liebes- und Trinklieder (vorzugsweise) sorg-
ten Banek, Chwatal („Nacht, o Nacht"), 5. /f. Dehn
(Seherzlied von Lessing), Dorn, Elster. Girsrhner
(„Gute Nacht," sebr weichlich), HeUch (15 Chöre mit
leichten Weisen und guten Texten), Runs, Kücken, Lo-
reng, Mets. Mangold, F. Otto („Klage"), J. Otto („Die
Wette," „Triuklied"), Philipp (lieferte alle Arten Trink-
lieder, in den verschiedensten Sladirn der Wrinseligkeit
zu gebrauchen), V. G. Reistiger („Blücher am Rhein"),

i A. Reissiger („Die rothe Nase"), E. Richter („Der
Husar von 1813," etwas zu sehr trompetend), & Seif-
fert, Skraup, J. Strauss („Kriegers Schwur"), Tau-
bert (der auch neuerlich Chöre zur Medea geschrieben),
Truhn

, Täglichsbeck (seine Sammlung : Deutsche Lie-

derballr, ist sehr empfehlenswert!)), Veit, Ziegler, Zöll-
ner („Heda, Wein her" u. s. w., — viel im trivial ko-
miseben Genre). — G. Reichardt hat ausser „Des Deut-
schen Vaterland" ein gutes sentimentales gegeben : „Das
Bild der Rose," so süss, wie Honig von Hvbla; — Adam
mehrere von Herwegh, unter denen „Das Rheinlied"
kräftig wirkt; — Kunkel „Mein Vaterland" von Hojf-
mann von Fallersleben.

Mögen unsere deutschen Dichter und Componisten
fortfahren, einen Theil ihrer Kräfte dem Vaterlande zu
widmen, um das Volk für dasselbe, für seine höchsten
uud heiligsten Interessen zu begeistern. Der Deutsche
kann noch wenig sprechen — aber singen kann er, und
das muss ibm vorläufig vieles Andere ersetzen. Darum
isl es aber auch wünschenswerlh , dass der Geschmack
sich immer mehr reinige; dass man zwar Liebes-, Scberz-
und Trinklieder singe, sie aber nicht zur Hauptsache
mache, nicht dem plumpen Witz huldige, der darauf fusst,

dass man einer Nation angehöre, die am Meisten trin-

ken könne. — Je mehr eine gewisse geistige Bildung auch
die Musiker erreichen, die besonders ihre Kräfte dem
Liedc zuwenden, je sellener werden wohl dann die Miss-
geburteu werdrn, an denen jetzl der unmusikalische Laie
noch so viel Geschmack findet. — „In der jetzigen Zeil,

nicht der Völkerwanderung nach Aussen, sondern der
VölkerreguBgen nach Innen, wo Wclltbeile einander be-

wegen und ein Land um das andere zum Vaterlande reift,

wird auch der Dichter mit forlgezogen , und wenigstens

das Herz will mit schlagen helfen. Wahrlich! man kann
;

nichl anders, und ich achte keinen Mann, der sich jetzt

blos der Kunst zuwendet, obne die Kunst selbst gegen

I

die Zeit zu kehren," — so sprach Jean Paul vor 30

|
Jahren, und ich denke, auch jetzt noch können diese

herrlichen Worte ihre Anwendung finden.

R e c e n S I O N E N.

Liederschau.
War* das schöne Wort des trefflichen Senme:

Wo • «tagt, de Ii» Aich rohirt liederl

BS»e Hftthtc Wbeo keine Lieder.
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liebtes Deutschland fürwahr ein Paradies sein: Lieder

giebt es hei uns in Holle und Fälle. Eine vergleichende

moralisch - musikalische Statistik wäre vielleicht geeignet, ;

den Einfluss des Gesanges anf die Moral und also auch '

nnf wahres Glück näher zu bestimmen. — Als Beweis, :

wie fruchtbar das schöne Feld der Lieder sieb aueb in
\

der neuesten Ernte erweist, mag gegenwärtige kurze
Liederschau gelten. Wir nehmen aus dem reichen, uns
dargebotenen Füllborne die mannicbfalligen bunten lila-

,

men, wie sie ans , eine nach der andern , der Zufall in

die Hand fährt, am sie, mit kurzer Bezeichnung ihrer

Individualität, zur Erleichterung der Anschauung und be-

liebiger Auswahl den Gesangesfreunden zu Nutz und
Fromnen vorzulegen.

Sechs Lieder für Sopran oder Tenor, mit Begleitung des

Pianoforte, von Ferd. Gumbert. Op. 2. Berlin, bei

Schlesinger. Preis 17% Sgr.

Ein anmuthig duftendes, kleines Bouquet, um so
freundlicher von uns begrüssl, da es erst die zweite

Gabe ist, die der sinnige Gärtner uns bietet. Mögen nur
die folgenden, bei fortgesetzter, noch sorgsamerer Pflege,

dieselbe Frische und gesuude Natur bewahren , welche
wir an diesen anspruchlosen Liedesblumen so anziehend
finden. Hier und da scheint es uns, als habe das Bestre-

ben, die gewöhnlichen Schlussformell zu umgeben, den
1

Componisten zu einigen gesuchten und wobl auch un-
|

passenden Wendungen veranlasst. Wir erkennen recht :

wohl die Schwierigkeit, gut und neu zu schliessen, zie- 1

ben aber doch einen natürlichen, wenn auch nicht durch
j

ISeubeit überraschenden Scblusa einem gezwungenen bei :

Weitem vor. Jedes der sechs hier gebotenen Lieder bat

etwas mehr oder minder Anziehendes) indes» wird das

erste, Herlosssohn's schönes Gedicht : „üb ich dich liebe!"

wohl überall den meisten Anklang, den schnellsten Ein-

gang linden Der Coroponisl lässt, zu allerdings wohl-
tbnender Erweiterung der Scblussperiodcn , eine Zeile

wiederholen, die aber keinen abgeschlossenen Sinn giebt: ;

dieser kleine Uebelstaod hätte sieb bei schärferer Prä-
'

fnng wohl vermeiden lassen; sonst ist das Lied schön
empfunden und trefflich gesungen. — Was wir über diese

'

anmuthige Ersllingsgabe >ousl noch auf dein Herzen bät- 1

leu, sprächen wir gern sogleich aus: wir haben aber I

noch einen weilen Weg zu wandeln , und finden uns
,

wohl bald wieder mit dem talentvollen Debütanten zu-
sammen. — Also auf Wiedersehen!

; Drei Gedichte, in Musik gesetzt für eine Sopran- oder
Tenorsiintme, mit Begleitung des Pianoforte von Carl
Schwencka. 59. Werk. Braunschweig, hei G. M.
Meyer. Preia 12 Ggr.

Drei gnt gedachte Compoeitionen. mit fast zu grosser
Sorgfalt in Nachbildung der einzelnen Wendungen des

Gedichtes behandelt. Wir lieben wobl recht sehr eine

sprechende und schildernde Begleitung— hier ist indes«

in dieser Beziehung wobl zn viel gelhan. Die Gedichte

sind gewiss von wahrem, poetischem Gehalte; aber für

musikalische Behandlung geeignrt, und um sich singend

daran zu ergötzen, möchten wir eigentlich nnr das erste t
1

„Hoffe, liebes Herz!" erklären. — Der gewandt« Har- I

moniker, wie der denkende Künstler, der reiflieh Aber
seine Aufgabe meditirt, bewährt sich hier überall. Die

zuweilen etwas störende Trennung der Perioden und
manche ungefügige Gliederung in dritten Gesinge müs-
sen wir wobl mehr dem Dichter (oder dem Uebersctzer),

als dem Componisten zur Last legen.

Sechs Lieder für Sopran oder Tenor, mit Begleitung des

Pianoforte, componirt von Louise v. Drieberg. (Aus
ihrem Nachlasse.) Op. 5. Berlin, bei Bote und Bock.
Preis % Tblr.

Diese ansprucbloscn , einfachen Lieder sind wohl
mehr bestimmt und geeignet, ein Erinnerungszeichen für

die Freunde der Heimgegangenen zu bildeu , als durch
ihren intensiven Kunslwerth sich gellend zu machen. —
Einige sind übrigens recht sangbar, wie Nu. 1 und 3,

und werden sich , in ihrer Weise , auch abgesehen von
persönlichem Interesse , Freunde und vorzüglich Freun-
dinnen erwerben. Für das Posthorn, No, 4, hätte sich

aber gewiss in dem Nachlasse ein etwas bedeutende-

res Stück gefunden; das hier aufgenommene ist doch

wohl gar zu mall und farblos, und die Dilettantin ver-

rälh sich namentlich durch den mangelhaften Rhythmus,
der ihr auch in den andern Gesängen nicht recht gehor-

chen will.

Sechs Gesänge für eine Singstimme, mit Begleitung des

Pianoforte, von Carl Helstedt. Op. 1. Leipzig, bei

Breitkopf und Härtel. Preis 20 Ngr.

Dies Opus 1 giebt offenbar Zengniss vou dem Ta-

lente und dem Berufe des jungen Sängers. — Er scheint

übrigens durchaus nicht gesonnen zu sein, auf der brei-

ten Heerstrasse zu wandeln, denn fast ans jedem der

sechs Gesänge klingt uns etwas Ursprüngliches und Ei-

gentümliches entgegen. Ja er greift wohl zuweilen, zu-

mal was die begleitende Harmonie betrifft, fast zu keck

in die Saiten, wobei denn auch oft Härten, ja .selbst

Misstöne zum Vorschein kommen, die der Gang der Me-
lodie keineswegs bedingt. Der Componist scheint phanta-

stische Gebilde der Poesie vorzugsweise zu seinen musi-

kalischen Illustrationen zu wählen, und doch möchten

wir ihm den gutgemeinten Rath geben, sein Talent zu-

nächst lieber an dem eigen! lieb Lyrischen zu versuchen,

bis sein Styl sich regelt und erstarkt. Auch gesteben

wir offen, das* ans in dieser Beziehung das erste ein-

fache Lied: Frühlingsglaube, ungleich beber ist, als die

mit vielem Aufwände von Milteiu ausgestattete alldeut-

sche Ballade, No. 4. Jedenfalls erseheint uns diese Erst-

lingsgabe sehr beachtenswert!!.

Wanderlieder, gedichtet von G. Tict*, für eine Sopran-

oder Tenorstimrae, mit Begleitung des Pianoforte,

componirt von Jul. Weüt. Op. ö. Berlin , bei Rote

und Bock. Preis 15 Sgr.

Diese vier Wanderlieder sind so frisch nnd natür-

lich bingesungen, dass man sie bei aller Einfachheit bald

lieb gewinnt and mit ihnen vertraut wird. Schon die

Dichtung siebt darch ihren harnlosen Gang und gemflth-

licbe Nalurtreue «nwillkürbcb an, und bildet in ihren
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Ueberschriflen ; Abschied, Wand'rers (Jruss , Heimkehr,
Wiedersehen, ein kleines Dran», während doch jedes

der vier Lieder für sich bestehen kann. Der Abschied

wird mit leichten Herzen genommen, denn liebendes

Vertrauen erleichtert ihn; und so allimet anob der

Gesang nur Liebe und Hoffnung. Das gewählte Motiv
ist so anrontbig und gewinnend , und wird durch die

trustende Episode (Liebebens Thräuen zu irockneo) so

günstig hervorgehoben, dass mau das hübsche Lied fast

zu kurz findet. Auch Form und Ton von No. 2, Wand-
rers Gross, sind gefällig, und man muss nur bedauern,

j

dass der Dichter niebl auf eine bessere Schlusspoiote oder '

mindestens auf eine bessere Diction bedacht war, die

dann auch dem Gesänge zu gut kommen mussle. Das
dritte Lied, Heimkehr, spricht in unverkiinslelier Melo-

die, analog begleitet, recht freundlich das Gefühl seh-

nender Hoffnung aus. Die widerstrebende Declamation in
;

dem Refrain der zweiten Strophe kann und wird von

dem Sanger leicht verbessert werden. Im vierten Liede

:

Wiedersehen, lässt der Componist recht siouig und sehr

wirksam das Motiv des „Abschiedes" wieder anklingen,

wodurch sich das kurze Drama günstig abrundet. Die
neue Znlbat ist nicht minder passend und ansprechend. —
Mit einem ungemein fröhlichen, aufregenden Nachspiele,

einem maskirten Walzer nicht unähnlich, scbliessl das

kleine, anmulbige Werkchen, das leicht sein Publicum
Enden dürfte.

Sechs Lieder für eine Bass- oder Baritonstimme, mit Be-
gleitung des Pmnoforte, componirt von Jos. Staudigl.

Op. 20. Slnttgart, Allgem. Musikhandlung. Preis
j

1 Thlr. 4 Ggr.
Wir waren darauf gefasst , in diesen Liedern des

\

gefeierten Sängerg, den die allgemeine Stimme als den 1

Ersten seines Faches bezeichnet, zunächst nor den schim-

mernden Abglanz seiner Individualität als ausübender
Künstler, mit Darlegung der vollendeten Ausbildung sei-

,

ner umfangreichen Stimme zu erblicken, und Bndcn nnn
zu unserer Ueberraschung, aber auch zu geistiger Befrie-

digung, dass ans der treffliebe Künsller, statt des Er-
warteten, sechs ungemein einlache, gut gedachte nnd ge-

lungene Gesänge bietet, die jeder nur einigemsaassen
gebildete Sänger sich mit Theilnahmc und Genuss aneig-

nen nnd mit bestem Erfolge ausführen wird. Die drei

ersten Gedichte (sämmllich von Frankl) haben das Meer
zum Gegenstände; man konnte annehmen, dsss der gleiche

Stoff etwas Monotone« im Gefolge haben werde ; Dem ist

aber nicht so. — Das Interesse an den Gesängen erhöht '

sich sogar im Verfolge, wozu denn die charakteristische,
j

nüancirte und immer roosequent durchgeführte, im drit-

ten Liede wirklieb originelle Begleitung wesentlich bei-

trägt. Dass der Gesang hei aller Einfachheit dennoch
höchst ansprechend und Oiessend erscheint, wollen wir
noch besonders hinzufügen, obgleich es bei einem San-

;

ger von solcher Bedeutung vorausgesetzt werden kann.—
\

No. 4, „Das Süsseste und Schwerste," von Baltenkron.
Das Gedieht spricht einen schönen Gedanken in prägnan-
ter Kürze trefflieb ans, und der Componist giebt ihn glück-

lich wieder. In diesem Gesänge ist übrigens schon deut-

licher das bestreben sichtbar, den Singer gellend zu ma-

chen, aber es geschieht in so naturgetreuer, ungesuch-

ter Weise, dass nun durch die Absiebt nicht verstimmt

wird. Dem Eintritt der Melodie hätten wir wohl eine'

gefälligere Biegung gewünscht) das drei Mal angeschla-

gene/bat etwas Starres, das durch die mildernde Be-

gleitung nicht ganz vergütet wird. — No. 5. Seinen ge-

läuterten Geschmack bewährt der Componist schon durch

die Wahl seiner Dichtungen; ,, Der Himmel im Thal' 4

von Keiuiek ist wieder ein treffliches Gedicht , dessen

naiv- sentimentale Färbung ungemein woallbuend wirkt

und in jeder Beziehung glücklich vom Componisten wie-

dergegeben wird. — No. 6. An die Nacht, von W. v.

Scbemnilz. Einfach und edel in Melodie und Harmonie.

Wir würden die fast resignirende Einfachheit noch wil-

liger anerkennen, wäre nur der Rhythmus nicht gar zu
einförmig; wenigstens würde eine etwas beleblere Be-
wegung in der Begleitung der zweiten Hälfte die Mo-
notonie günstig unterbrochen haben. Es gebort, wie das

Lied nun vor uns liegt, gewiss eine sehr sonore Stimme,
ein sehr inniger Vortrag dazu, um diesem Liede Gellung

zu verschaffen, das nicht eben verfehlt, doch gewiss das

sebwichste der ganzen Sammlung ist.

iPortlelling folgt.)

Nachrichten.
Leipzig, den 30. Januar 1844. Fünfzehntes Abon-

nement • Concert im Saale des Gewandhauses, Donners-

tag, den 25 Jannar. Friihlingsgruss , Concertonverture

von Sigismund Goldschmidt (zum ersten Male, Manu-
scripl). — „La Partenza,« 4 Scene und Arie von Ferd.
Hilter, gesungen von Miss Birch (zum ersten Male, Ma-
nuscript).— Concertino für die Oboe von J. tV. Kalli-

woda, vorgetragen von Herrn Diethe (Mitglied des Or-

chesters). — Cavatine aus ,. La Donna del Lago" von
Rossini, gesungen von Miss Birch. — „Die Weihe der

Töne, 44 Gedicht von Pfeffer, in Form einer Symphonie
componirt von L. Spohr.

Die Ouvertüre von Goldschmidt (Ddur) ist cineach-
lungswerthe Arbeit nach guten Mustern. Die Motive der-

selben sind weder neu und eigentümlich, noch beson-

ders geschmackvoll, wie z. B. das erste und Hauptmotiv
desAllegro; die Verarbeitung derselben ist jedoch geschickt

und oft sehr wirksam durch sorgsame und kenntnissreiebe

Instrumentirung. Die Ouvertüre macht überhaupt in ihrer

Totalität recht guten Eindruck, wenn auch derselbe Dem
nicht ganz entsprechend sein dürfte, was der Componist,

nach dein Titel ,, Früblingsgruss
44 damit beabsichtigt zn

haben scheint. Die Ausführung war sehr lobenswertb und
die Theilnahuie des Publicum eine günstige.

Miss Birch erwarb sich vorzüglich mit der Cavatine

von Rottini sehr grossen und anhallenden Beifall, ob-

wohl sie die Scene und Arte von Hitler im Grunde noch
besser Vortrag. Letztere ist ein wohl angelegtes nnd
durchdachtes, ordentlich und fleissig gearbeitetes Musik-

stück., fesselt aber weder Ohr noch Herz stark genug,

um eine lebendige oder tief ergreifende W irkung hervor-

zubringen. Sie scheint für die Bühne berechnet zu. sein
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und macht dort vielleicht grösseren Eindruck ; sie ist breit

angelegt und lang, last M lang" ausgeführt, sebr stark

instrumentirt und son.it ganz dramatisch gehalten. Mög-

lich auch, dass die gar zu volle Instrumcntirung , durch

welche die Singstimme sehr gedeckt wurde, der Wirkung;

einigen Eintrag gelban bei.

Unser erster OboUt des Concertorchesters, Herr Die-

the, dessen tüchtige Leistungen wir schon öfter so rüh-

men Gelegenheil hatten, zeichnete sieb durch den sebr

gelungenen Vortrag eines recht ansprechenden Concert-

stücks von Kallheoda aus und erhielt allgemeinen, sehr

lebhaften Beifall. Sowohl der Ton, als die Fertigkeit und

der Vortrag des Herrn Diethe sind sehr vorzüglich, nnd

nnser Orchester bat alle Ursache, sieh über den Besitz

eines solchen Künstlers xu freuen, der, bei rüstigen Port-

schreiten, bald nur wenige seines Gleichen haben dürfte.

Obwohl wir, vielleicht ans früher und besonderer

Vorliebe, die Symphonie in Cmoll von Spokr fast noch

höher stellen, als „Die Weihe der Töne,' 4 so ist doch

ohne alle Präge diese letztere eine der grossartigsten

«od tief empfundensten Sympkonieen des geehrten Mei-

sters. Wir sind seil Jahren gewohnt, gerade diese in

vieler Hinsicht sebr schwierige Symphonie besonders

schon ausgeführt zu hören, vielleicht weil wirklich be-

deutende Kräfte immer mit der Schwierigkeit ihrer Auf-

gabe wachsen, vielleicht auch, weil die Symphonie hoch-

geachtet und von den Publicum stets mit Wärme auf-

genommen ist. Auch die diesmalige Ausführung war sehr

gut und erhielt nach jedem einzelnen Satze Beifall.

Am 29. Jannar gab Miss Birck im Saale des Ge-
wandhauses ihr Abschicdseoncerl.

Die ausgezeichneten Leistungen der trefflichen Künst-

wie nicht weniger ihr liebenswürdiges, bescheide-

nes Benehmen haben ihr die Gunst unseres Publicums in

hohem Grade erworben ; das Concert war daher auch

sehr zahlreich besucht, und Miss Birch wurde bei ihrem
Auftreten mit Applaus empfanden , eine Auszeichnung,

mit welcher man hier ausserordentlich sparsam ist. Das
Hepertoir bestand in: Ouvertüre zum Wasst

Li. Cherubini. — Arie von Hör/mm,
Birch. — Concert für die Violine, in Form einer Ge-
sangscene componirt von Spohr, vorgetragen von Herrn

Joseph Joachim. — Arie aus der Sonuambula von Bet-

Hm, gesungen von Miss Birch. — Ouvertu re zu Fidelio

von L. v. Beethoven (No. 4, Edur). — Englische und

schottische Nalionalltcder , am Pianoforle gesungen von
Miss Birck. — Hommage a Händel, Duo für zwei Pi*-

noforte von J. Maschehu. vorgetragen von Fräul. Con-

stanze Jecmbi nnd Herrn MD. Hilter.— Variationen von
Bode, gesungen von Miss Birch. —

Mit alleiniger Ausnahme der Naiionallieder , kdn-

cr von

neu wir die Wahl der Gesangstürke nicht loben, obwohl

sie der geehrten Künstlerin sebr gute Gelegenheit boten;

ihre Virtuosität zu zeigen; diese ist es aber durchausihre Virtuosität zu zeige

lieht allein, worauf der eigentümliche Knnstwerth einer

Leistung beruht, und wir hätten daher wohl wünschen
mö^en , dass Miss Birch noch einmal alle ihre schönen

Kräfte in dem Vortrag« eines würdigen GesangatüekJ

entrirt nnd uns dadurch eine Kunstleislung geboten

IT bal.cn

m ausgezeichnetsten und in der That
ganz vortrefflich wir die Ausführung der Arie von Mar-
biani und der Variationen von Bode; letztere sind be-
kanntlich Violinvariationen, die, wenn sie gesongen nicht

geradezu unangenehm wirken sollen , in höchster tech-

nischer Vollendung ausgeführt werden müssen . Wir ge-
ben nun allerdings aur dergleichen Kunslstuckchen, denn
etwas Anderes ist es nicht, nicht viel, halten aber die

Mühe, welch« man auf das Studium solcher Saehen ver-
wendet, deshalb nicht für verloren, weil doch immer eine
Ausbildung damit verbonden ist , die bei dem Vortrage
besserer Dinge gar sebr von Nutzen sein kann. Wer
solche Künsteleien gut auszuführen vermag, besitzt jeden-
falls eine bedeutende technische Fertigkeit nnd dadurch
zugleich das Mittel, sieb im Vortrage bedeutender Kunst-
werke ganz dem geistigen Wertbe derselben ungestört
und ungehindert zuwenden zu können. — Vortrefflich in

jeder Umsicht war der Vortrag der Lieder, welche Miss
Birth mit solcher Innigkeil, mit so viel natürlichem Ge-
fühl sang, dass eine bedeutende Wirkung nicht ausblei-

ben konnte. Eines nur möchten wir anders wünschen,
gewiss zum Vortheil der Lieder wie des Vortrags; Miss
Birch verzieht nämlich das Tempo leicht allzusehr, so

sebr, dass der Rhythmus, bekanntlich ein nicht unbedeu-
tendes Element namentlich der schottischen Nationallie-

der, ja sogar die Melodieen ziemlieh unkenntlich werden
und verloren geben, oder zum Wenigsien nicht so deutlich

und ausgeprägt hervortreten, wie es zur klaren Auffas-

sang derselben nothwendig ist. Nun liegt aber gerade in

diesen Eigenschaften, in Melodie und Rhythmus, das Ei-

gentümliche solcher Lieder, und Reiz wie Wirkung ge-

ben verloren, wenn diese Eigentümlichkeiten nicht be-

stimmt and leicht fasslich heraustreten. Kleine Verzie-

rungen, wenn sie den Gang und Pluss der Melodie nicht

stören, die prägnante Wirkung des Rhythmus nicht auf-

heben, schaden viel weniger, ja können sogar ein wirk-
licher Schmink drs Liedes sein nnd seine Wirkung er-

höhen helfen; nur versteht sieb, dass auch hierin Maass
nnd Geschmack eine strenge Kritik führen müssen. Dass
alle Leistungen der Miss Birch mit grossem, entschiede-

nem Bei Talle angenommen worden, bedarf nach so vie-

len Erfolgen, wie die geehrte Künstlerin bereits hier ge-
habt hat , kaum noch weiterer Versicherung. Wie wir,

sieht unser Publicum sie ungern scheiden, und immer
wird ihr ein ehrendes Andenken bei uns gesichert bleiben.

Leber die Leistungen des jungen Joe. Joachim aus

Wien haben wir bereits, wie verdient, sebr rühmend be-

richtet; was wir früher von ihm hörten, waren reine

Virtuosensaeben, Stücke, in welchen es hauptsächlich auf

l'roducirung einer glänzenden Technik, wenigeraufDarstel-

lung einer künstlerischen Idee, Überhaupt nicht auf eine

Konstleislung im höheren Sinne abgesehen ist. Wir konnten

daher mit Bestimmtheit auch nur sagen,

Ausbildung sebr ausgezeichnet and bei

ten sei, das» man in ihm einen Virtuosen ersten Ran-'

ges sicher und bald zu erwarten habe; in anderer, ächf

künstlerischer Hinsicht gab uns der innere Cbaracter sei-

ner Leistungen , die Richtung seines Geschmacks in de-'

reu Vortrage, einigen Anhalt m der Hoffnung, dass ihm

achtes Talent, ein tüchtiger Kunstsinn innewohne, die
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wohl verböten könnten, dsss der Künstler im Virloo-

un untergehe. Jetzt, nach dem Vortrage der Gesang-

scene von Spohr, einer zwar sehr dankbaren, aber im

Uebrigen auch so bedeutenden Composition. dass sie »elbal

für erfahrene und sehr ausgebildete Künstler eine schwere

Aufgabe bleibt, hallen wir uns für berechtiget, von dem
jungen Joachim das Bedeutendste iu erwarten. Er hat

das Stück mit so klarem, richtigem Veratändniss, mit so

vielem und gutem Sinn und Geschmack vorgetrogen, wie

es nur wahrhaft bedeutendes Talent vermag. Möchte die-

sem Talente die rubige, solide Ausbildung fortwährend

zu Tbeil werden, die ihm jetit so förderlich gewesen ist

und durch welche allein es einem hohen und schonen

Ziele zugeführt werden kann !

Das Duo für zwei Pianoforte von Moscheies wurde

von Fräul. Jacvbi und Herrn MD. Hiller sehr gnt vor-

getragen und erhielt vielen Beifall. Fräul. Jacobi ist eine

•ehr talentvolle Schülerin des hiesigen Conservatorioms

und bat als solche hauptsächlich im Clavierspiel bereits

den Unterricht Mendelssohns und Hob. Schumann'* ge-

nossen. Nach ihrer beuligen Leistung zu urtheilen, die

vielleicht die erste öffentliche, für uns aber jedenfalls die

erste war, wird ihr Spiel mehr fein und graziös, ab)

kräftig und grossarlig, sicher aber in seiner Art sehr aus-

gezeichnet werden. Bei der vielseitigen und gründlichen

musikalischen Ausbildung , die das Cooservalorium ver-

spricht, darf man in Fräul. Jacobi eine bedeutende Künst-

lerin erwarten und ihr eine ehrenvolle Zukunft voraus-

sagen. Die beiden Pianoforte • Flügel waren mit der Ta-

statur unmittelbar neben einander gestellt, eine Stellung,

welche das Zusammenspiel allerdings sehr erleichtert, der

Gesammtwirkuog aber nachteilig ist, weil sieh die Par-

tieen der Instrumente nicht genug von einander schei-

den, ein Instrument das andere deckt und dadurch Un-

klarheit herbeigeführt wird. Alle diese L'ebelstände wer-

den vermieden, wenn die Instrumente gewissermaassen in

einander, d. b. so gestellt werden, dass die Tastatu-

ren derselben einander gegenüber sieben and die Spieler

sich vis- ä- vis sitzen.

Die Ausführung der beiden Ouvertüren von Cheru-

bini und Beethoven war sehr lobenswert!}, das Conoert

im Ganzen zwar nicht von grosser künstlerischer Bedeu-

tung, aber doch interessant and unterhaltend. A. f.

Berlin, den 4. Januar 1844. So wire denn mit dem
gelind nassen Decemher auch wieder das für die Ton-
kunst in hiesiger Residenz in mancher Beziehung wich-

tige Jahr 1843 beendet, und wir sehen neuen Hoffnun-

gen, bei dem rasch vorschreilenden Neubaue des königl.

Opernhauses, der Anwesenheit des für die evangelische

Kirchen- und höhere Instrumentalmusik thätig wirksamen
GMD. Mendelssohn- Bartheldy umi der Wiederkehr des

um die königl. Oper hochverdienten GMD. Meyerbeer,
entgegen. Mögen diese erneuerten Hoffnungen zum Nu-
tzen wahrer Kunst in Erfüllung gehen.

Wir beginnen nachstehenden Bericht mit den über-

mässig sich anhäufenden Concerteu. Ein junger Pianist,

Gustav Füller, Schüler des KM. Mobs, begann die Rei-

hefolge derselben am 1. v. M. Den 2. folgte der solide,

tüchtige Violinist J. Rentmers , welcher im Verein mit

dem recht fertigen Pianisten G. Schumann am 16. v. M.
noch ein zweites Conoert gab, worin derselbe das An-
dante und Rondo rosse des zweiten ViolinconeerU von
de Beriet, Souvenir de Bellini von Artet, und zuletzt

Variationen von Paganini anf die italienische Canzonette:

„0 mamnia mia cara " mit lebhaftem Beifall, eben so

rein und geistreich, als seelenvoll und kunstfertig im

I

modernen Geschmack vortrug. Jedenfalls ist Hemmers zn
den ersten Violinvirtuosen neuester Zeh zn zählen. Herr
Schumann trag die Beetheven'$cht Dmoll- Sonate sehr

'

fertig, in fast zn rapidem Zeitmaasse, vor, und Hess ans
eine recht geschmackvolle Fantasie in neuerer Weise,
auf Motive aus Lucrezia Borgia, gut ausgeführt, nur mit
Schwierigkeiten überhäuft, boren. Im zweiten Asonne-
mentconcerte des J. Schnsider'nbtn Gesang- Instituts

wurde J. Haydn's Missa No. 3 in D, ein Psalm von
der Composition eines Dilettanten D. M. Frankel, a Ca-
peila, und F. L. Hunzen's gediegenes ,,Hallelaja der
Schöpfung" im Ganzen gelungen ausgeführt. Den mei-
sten Eindruck bewirkte die schöne Haydn'sche Compo-
sition. Im nächsten Coneerte soll Cherubtni's Requiem
zur Aufführung kommen.

Deu grosslen Kunstgenuss gewährten die beiden Sym-
pboniesoireen der königl. Capelle. In der zweiten Soiree
wurden unter der feurigen, umsichtigen Leitung des Herrn
GMD. Mendelssohn-Barthoidy die schöne Es dur- Sympho-
nie von Mozart, die Ouvertüre zu Euryantbe von C. M.
v. Weber und die Bdur-Symphonie von Beetheven durch-

j

ans vollkommen ausgeführt. Nach der ersten Symphonie
trug der Musikdireclor B. MoUque aus Stuttgart sein

1 fünftes Violinconcert, eine vorzügliche Composition, mit
der diesem Meister eigentümlichen Solidität, Eleganz

j

und vollendeten Kunstfertigkeit vor. Die dritte Soiree
brachte nns Haydn's lebensfrisebe D dar- Symphonie, das

|

von Herr GMD. Mmdelsiokn - Barthotdy mit bewutideros-

werlber Energie und Kapiditäl, eben so geschmackvoll, als

fertig vorgetragene, erfindungsreiche und cbaracteriati-

!
sehe Pianoforteconeert in Gmoll von seiner eigenen Com-
position, ferner Cherubinfs Ouvertüre zu Elisa und Beet-
hown's grossartige C moll - Symphonie, nnler Leitung des

,
Herrn MD. Taubert vortrefflich ausgeführt. Der Andrang
zu dieser Soiree war so gross, dass noch Stehplätze an

I der Casse ausgegeben werden mussten, da das Abonne-
ment langst geschlossen ist. — Auch drei Soireen von

i Tanzmusik haben im Hotel de Russin nnler Gungfs Lei-
' lung seiner Steiermärkscbeu Musikgesellschaft Statt ge-

;

funden, welche gleichfalls ihr Publicum fanden. — Aerh-
1 ten Kanstgenuss gewährten zwei Qnartettunterbaltungen
1 der Herren Zimmermann und seiner Kunstgenüssen. In

denselben wurden die Quartette von Onslotc in Adur,
Haydn in B und Fdnr, von Momart in Dmoll, und endlich

von Beetheven in G und C dar mit der Seblussfuge, letz-

teres ganz besonders gelungen, ausgeführt. Die vier Spie-

ler dringen immer tiefer in den Geist der classischen

Compositionen ein, und vereinen sich mehr und mehr
im Ensemble und den feineren MüsncVungen des Vor-

trages. Seitdem die Jföser'schen Soireen aufgehört ha-

ben, gewährt der Z!«//ierm<ww'sehe Quarletlverein allem

Ersatz für d.esen Verlast.
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Die Singacademie führte io ihrem zweiten Abonne-

mentcoücerte vier Vocalcomposilionen sehr gelangen aas.

Die erste a Capeila war die kunstreiche Motette des

Grossmeisters der Toukunst Jok. Seb. Back: „Ich lasse

dich nicht'* für zwei Chöre. 2) Der 93. Psalm von Ed.

Grell mit Orcheslerbegleitung, besonders melodisch und

in würdigem , wenn gleich modernem Styl gehalten. 3)

Ein karzes Oratorium : „Die Enthauptung Johannis" Ton

E. Sobolewski (Musikdireetor zu Königsberg in Preussen).

Dem Referenten schieu dies meistens werthvolle Werk
aar ein Theil eines grossem Ganzen zu sein und des-

halb eines innern Zusammenhanges, wie des Gesamm t-

eindrackes zu eutbebren. Ein Männerchor der Johannes-

jünger begann kräftig und ausdrucksvoll, scbloss jedoch

bei den Worten: „Lasel uns zerrcissen ihre Bande"

sucht energisch genug ab. Die Arie des Johannes mit

hinzutretendem Chor ist recht gelungen, die in moder-

ner Weise die Tenorarie begleitende obligate Violine hin-

gegen nicht ganz zum üratorieastyl passend. Einige Chöre

sind ausdrucksvoll und gut modulirt. Eine gewisse Mo-

notonie des Ganzen licss indess einen nachhaltigen Ein-

druck nicht zu, so anerkennungswerth auch das Streben

des Tonsetters nach Einfachheit und Wahrheit des Aus-

drucks in dieser Composition ist, welche nur zu wenig

melodischen Reiz enthält. Die Ausführung, unter persön-

licher Leitung des anwesenden Coeapouislcn, war beson-

ders von Seiten der Chöre gelungen. 4) Der 42. Psalm

Ton Mendelssohn • Bartholdy, welcher hierauf folgte, ist

ein zu anerkannt gediegenes Werk, reich an Erfindung,

edel im Ausdrnck und wirksam iostrumenlirt , als dass

es einer weiteren Auseinandersetzung der vielen Schön-

heilen desselben bedürfte. Die Ausführung war durchaus

lobenswerlb und von allgemein ergreifender Wirkung. —
Am 9. December fährte der pensiouirte Capellmeister C.

Moser zu seinem Vorlbeile i. Haydn's „Jahreszeiten"

unter Mitwirkung der königl. Capelle im Saale der Sing-

academie, von Seiten der Instrumentalbegleitung nnd der

Chöre recht gelungen anf. Die Sopransolopartie hatte,

stall der Damen Tvczeck uud Marx, Frau v. Fassmann

gefällig übernommen , und trug solche einfach und an-

sprechend, Herr Böttcher die Basssoloparlie ausgezeich-

net sicher, rein und kräftig vor. Leider war der Teno

rist sehr unsicher, was öfter die Wirkung der Ensem-

ble's störte. Es ist zu beklagen, wenn ein so günstig

begabter Sanger sich nicht zeilig der musikalischen Aas-

bildung befleissigt. Das unvergänglich schöne Orato-

rium wurde übrigens mit grosser Tbeiluabme aufgenom-

men. Eben so anziehend war das von dem Herrn MD.
Molique veranstaltete eigene Concert, in welchem der-

selbe sein vortrefflich componirles drittes Violinooncert

mit vollendeter Virtuosität, später eine Fantasie über

Sehweizerlieder höchst elegant und kunstfertig, mit schö-

nem, gesangreithem Ton ausführte, auch die von dem

Herrn GMD. Mendelssohn- Bartholdy meisterhaft vorge-

tragene Pianofortesonate von Beethoven in Amoll eben

so vorzüglich mit der Violine begleitete. Das ganze Con-

cert bestand aus lauter elassischen, wohl gewäblicu Mu-

sikstücken, wie die Ouvertüren zu Pidelio und Oberon,

Arie aus Alcesle von Gluck, von Frau v. Fassmann,

Arie aus Paulus, von Dem. TucMSck, und das liebliche

Blumenduett aus Spohr's Jessonda, von Frau ». Fass-

mann nnd Dem. Tbc»eck gesungen. In einer von Dem.
Laura Ernst veranstalteten musikalisch - deklamatorischen

Soiree wirkte, ausser hiesigen Künstlern, auch der noch
hier anwesende Violinvirtuos CM. Riefstahl mit. — So
war denn im December in der That des musikalisch

Guten fast zu viel ! — Um so sparsamer waren die Lei-
! stungen der königl. Oper, welche ausser der neu in

Scene gesetzten, seit zwölf Jahren ruhenden Oper Bei-

monte nnd Constanze von Mozart, nur Wiederholungen
des „Wildschütz" (drei Mal) nnd „Carlo Broschi" (fünf

Mal) lieferte. Belmonle wurde von Herrn Manilas recht

gefühlvoll und künstlerisch gebildet gesungen. Leider blieb

i indess die schönste Arie : ,, Wenn der Freude Thranen

|

Hiessen" aus. Dem. Marx sang die hohe Partie der
i Constanze, besonders die Coloralurenarie : „Martern al-

' ler Arten " mit vielem Fleiss , nicht ohne Anstrengung,

|

doch im Ganzen recht gelungen. Die schöne Arie: „Ach!

I

ich lieble " u. s. w. verlor etwas an Frische durch die

Transposition. Die tief gefühlte Adagio -Arie in G moll

(welche Frau von Hasselt • Barth so meisterhaft vortrug)

blieb aus. Osmin wurde von Herrn Zschiesche (obgleich

das erste Mal ungünstig disponirt) gut gesungen. Die

Darstellung, wie die des Pedrillo, welcher, statt des

Herrn Bader, von Herrn Heinrich gegeben wurde, er-

fordert noch mehr Humor. Sehr gut war Blondchen durch

Dem. Tuezeek in jeder Hinsicht besetzt. Obgleich das

j Stück veraltet and einförmig ist, aneb grosse Cnsemble-
gesänge fehlen, intereasirte dennoch der Zauber Mozarf-
seber Melodieen und die schöne Instrumentation die Mu-
sikfreunde angemein. Der „Sommernachtstraum" wurde
zwei Mal wiederholt. Am ersten Weibnachlslage wurde
Don Jnan im königl. Thealer deutseh, im Königsstädti-

schen Don Giovanni italienisch gleichzeitig gegeben und
letztere Vorstellung zwei Mal wiederholt. Signora Mal-
vani konute den Vergleich mit Frau v. Fassmann als

Donna Anna recht wobl besteben, nnd übertraf Letztere

selbst in Geläufigkeit der Coloraturen und Wärme des

Gefühls, obgleich die deutsche Donna Anna als eine edle

Dulderin erscheint. Beide Arien sang Signora Malvani
einen Ton tieler, wodurch die Cbaracleristik (besonders

der ersten Arie) leidet. Donna Elvira wird von Dem.
Marx vorzüglicher gesungen; Signora Banzi ist zwar
kunstgebildet, ihre Stimme indess etwas scharf. Dem.
Tucxeck ist als Zerline eine überaus liebliche Erschei-

nung. Der deutsche Don Juan, Herr Böttcher, ist in Ge-

sang und Darstellung vorzüglich. Bei Signor Capitini

findet nur die erste Eigenschaft Stall. Leporello würde
von Signor Carozzi recht gut gegeben werden, wenn der

Buflb niehl etwas zu stark vortriile. Oltavio wird von

Herrn Munlius noch kunstgebildeter, als von Signor Stella

gesungen, dessen Tenor übrigens stark nnd wohlklingend

ist. Üebrigens werden die bei der deutschen Oper weg-
bleibenden unbegleiteten Recitative wie die Arien der El-

vira (die kleinere im HändeTtchen Styl), des Masetto

and Leporello (naeh dem Sextett) von den Italicnern ge-

sungen. Die reichen lnstrumentalpartieen werden sowohl

von der köaigl. Capelle, als, nach Verhällniss der Mittel,

auch von dem Orchester des Königsslädtischen Theaters,

unier Leitung der Herren Bu»zola und St. Lubin, bc-
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(riedigeud ausgeführt. Einige Tempi nehmen beide Diri-

genten tu langsam , wie Üignor Biussola auch einige

Piecen übereilte. — Am Tode*- und tfegr&imisslage (d.

h. der feierlichen Abriihruog der Leiche) des Königs von

Holland wurde das köoigt. Theater auf allerhöchsten Be-

fehl geschlossen. .Nächstens soll Ä. IVagner'* „Fliegen-

der nollander*' gegeben werden, an welcher Oper den

December über atudirt ist. Der Componist, wie aach

Meyerbeer und Mad. Schräder- Devrient werden erwar-

tet. — In der Hof- und Domkirch« ist seit de« Weih-
nachlsfeste eine neue Ordnung des Gottesdienstes einge-

führt. Am ersten Festtage begann derselbe mit einem

Psalm a Capeila, von der Compositum des Herrn (JMD.

Mendelssohn • Bartheldy , vom neu organmrlen Dom-
chore gesungen. Diesem schloss sich der Chor aus Um-
ders Messias : ,,Uns ist ein Kind geboren" u. s. w. mit

voller Orcbesterbegleitung ergreifend an. (Ein Theil der

königl. Capelle ist für diesen ausserordentlichen Dienst

mit Besoldung besonders angestellt.) Demnächst folgte

der Gesang der Gemeinde, von der Orgel und. den In-

strumenten begleitet. Ausser den liturgischen Gesängen

and Responsonen sang dann nach der Fredigt die Ge-

meinde und der Chor noch das „Herr Gott, dich loben

wir

!

41 und schloss nach dem Segen mit Amen. So er-

baulich nun diese Ordnung des Gottesdienstes auch ist,

SO wird der musikalische Theil desselben dadurch doch

etwas zerstückelt, and es ist deshalb zu hoffen, dass

künftig — wie es in Leipzig beim musikalischen Gottes-

dienste geschiebt — ganze, wenn auch kürzere Gesang-

stücke ausgeführt werden, da es an Motetten, Psalmen

und andern Kirchenmusiken von Joh. Seb. Bach, Bän-
del u. A. nicht fehlt. — Capellmeisler B. Wagner ist

bereits hier angekommen, um den letzten Proben des

„Fliegenden Holländers" und der Aultabrang beizuwoh-

nen. — Der Pianist Goldtchmidt aus Prag hat am 3. d.

eiu sehr besuchtes Coueerl veranstaltet, und sich darin

mit dem C. M. ». /forschen Pianoforteconcert in

Esdnr, eigenen Etüden und einer Caprice von Thalberg
mit allgemeinem Beifall hören lassen. Auch als sinniger

Componist machte sieb Herr Goldschmidt durch eine

recht wirksame Ouvertüre, „ Früblingsgruss " bezeich-

net, geltend.

Feuilleton.
Du Rogeoeborger Tboater hat aich aalor dar Laitang das

oeaaa Dlrector* Herr» Ferdinand ßötUr, welcher früher den Hof-
tbeater su Meiaiageo and dem Sladttbeater tu Bamberg vor«laod,
Mbr gehoben. Die Haaptaliglleder der Oper aiad s Kraul. Meyrat.
ernte Siegerin, Fräul. Mtlttrmemr, eine talentvolle Aolaagnrla,
Herr Uinchberj; , oraler Tenor, Bit acbeuer Stimme ond guter
Schale, Herr facktrt, der rähartcb bakauoto Boiatil aad Uase-
budb, Herr Meisingtr, Teoorbnffo.

Schicexthater lo tto*neben hat U*»Ci BlldMae In MedeMeo-
fcrm gefertigt» •( giebt die Züge dra Kuoitlen mit grnailrr Traae
und Schonbeil «riader.

l'ater dea jöogat gehaltenen wiiarnaehanliebea Vorträgen iai

Museum io München Fand aacb eise Vorleenag über Geschieht»
der Maeih von Prefcoaer Sekefhämtl Statt, wobei deraalbe eis-
teloe Toawcrte all Belege »aiDer DaraleJIoog aalfibraa lieee. So
»orde rin* Hnhtnfolge Gesinge vom allleatameollicben P«alio und
\oui grioebiaebea Chorgeiaag ao bit auf die Leialongea der Ge-
Senwarl vorgeführt , ao* draea die allmilige Weilerbildung des
luritayiteme deallieb ia die Siaoe lol.

Der VialoacellUt Herr Franchommt ia Paria bat oiue» der
lirniiimleatsa lostrameote, das früher dem gcfairrlea Duport ange-
borige Stradivarioi-Violoneell. fBr 22,000 Fraakre kls flieh so
sich gebricht.

Der Geeaagvereio „Harnoaia" <a Daroiiladt feierte jüngst
die Enthüllung aad Einweihung der neuen Vereioifahnr durch ein

eaUpreebeude* Fett. — EbenJeselbat hai Herr Limit Drttane aas
Paria acta ocoea BUt- and tiogeninatrunient ..Mclopbea" herab
lassen und daaiit viel« Beifall geeroltt. (Vergl. über die» [nelru-
maot Allgetn. Moaikal. Zeilaog, Jahrgang 1841, S. 501, and Jahr-
gang 1842, S. 438 )

Herr Orfaoiat Bttdnr Ia Leipalg bat roa dar FäVatia vaa
Schw.rrburg-Suuder.aaaaea Kr UobcracDdnag aeaoee ao eben bei

Fr- Fleischer ia Leipcig ersebieneaea „ Evangeliaebea Cboralbu-
ebea" eia DiakaeguugMcbreiben aad einen Stock mit einen Raa-
pfe von bedeutendem Werthe erhalten.

Dar Borsog von Saebaea- Coburg -Gotha hat doo Capellaei-
atera Lindpeintntr ia Stuttgart aad Schneider ia Desaaa den Kr
oastiaiseben Haaiordeo verlieben.

Drrytehock ist vom Gresibercog voa Hcueeo - Darmatadt
turn Hofcaprllaeistar eraannt wordea. — Dar Raiaar voa Ruae-

. laod hat den all Violiovirtoa* aad Componlit bekanataa Obernien

|
Atexi$ Lvoff, mit Belaatung deatelbeo in einen bisberigea Cbar-

i gen und nli Dirigent der kaiaerlieben Hsuacapelle , ton General-
major Beiordert.

Aiikündlgungcn.
I» Verlag der Interzeicharlcn tat craehieurn:

jJederbuch des deutgehen Wolke*.
Eine Sammlung ron 1118 eanghartn Liedern, unter Iii Hubriken

geordnet. I) KinderUeder. 2) Tara- aad Wanderlieder. 3) Stu-
dcutenlirder. 4) Berafelieder. ö) Geaclliekartidieder. G) Zeit-,
Natur- and StimniunE«liedrr. 7) Liebr «licder 8) Ralladrn und
Rniaanaem. 9) Valrrlaudalieder. 1U> Gedachraiaa-, Hcldea-uod
Ehrenliedrr. Hl Sckera • oatd Sckelnenlicdcr. 18 J Geialliche
Lieder. Broachirt. Preia 17 NfT. oder 1 Fl. rbei».

!, Januar 1044.
Brenisarpr dt Hftrtel.

Im Verlage der Ch. Fr. IViailer'acbea Horboehb.ndJuog
ia Carlirube iat eraebieaen aad durch, alle buch - und Mosilla-
licnhandlungeo su erballen :

Bildoisi
des grossherzogl. ßadischen Hofmusikdirectora

Ggr.Sch^ra...
Chincaiich

SO Kr
40

— 8
= 10

Druck und Vertag von BreitAopf und Härtel in Leipzig nnd «nter daran Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 7"n Februar. M 6. 1844.

AH Prag. Au« Leipiif

ia No. 42 d. 7.. w. vor. J. o. s. w. —
in Italien o. s. w. — Feistster*«. - ^nktouliguny,

Bemerkungen
Uber die Mittheilung des Orgelhaumeisters Herrn

Buckow- in ?io. 42 dieser Zeitung, vom 18. Oeto-

berv. J„ unter der Aufschrift: „Das Doubletten-

System ist keine neue Erfindung."

Der Orgelbaumeisler Herr Buckow aas Hirsehherg

giebt in vorgenannter Mit ih«-ilunaj deo Lesern dieser Zeit-

schrift dankenswertbe Nachriebt über zwei Arten von

Koppelungen, nach welehea ein Pfeifenchor einer Orgel-

stimme von zwei Manualen zugleich, ohne durch einen

Koppeisn«; verbanden zu werden, gespielt werden kann ;

oder, mit anderen Worten: wie zwei Manuale ans einer

WindLaile einerlei Pfeifenchöre spielea können; oder auch:

dass ein Manual seine Summen aus einem zweiten Ma-
nuale entlehnt, und fordert zur Namensbekanntmaebung

des Erfinders dieser Einrichtung auf, glaubt aber auch

die Zeit dieaer Erfindung iu die Jabre versetzen zu kön-

nen , in welchen die Orgelbauer Buchhol» «en. , Brüder

Hagener, Marx sea. , -Mlegend und tiriineberg aus

Stettin lebten.

Wenn mir gleich der Name des Erfinders dieser

Einrichtung in keinem Buche vorkam, so muss ich den-

noch die von Herrn Buckow mutbmaasslich angegebene

Zeit der hier in Rede stehenden Erfindung aus folgen-

dem (rrunde bestreiten, und sie viel weiter noch, als an-

gegeben wurde, hinaussetzen, weil die vorgenannten Or-

gelbaumeister sämmtlieh noch theils gegen das Ende des

vorigen, theils im Anböge des jetzigen Jahrbunderls leb-

ten, nsch Adlung aber, wie ich hernach noch naber be-

ceichnen werde, diese Erfindung schon im Jahre 1649
bekannt war. Ferner sagt Werkmeister in seiner erwei-

terten und verbesserten Orgelprobe (herausgekommen zu
Quedlinburg und Ascbersleben , bei Gottlob Ernesti und

Struntz, im Jahre 1716, Seile 42 und 43)

„>~~ auch Etliche Beliebuog zu solchen Registraturen

haben, da man eine Stimme im Pedal und Manual in-

sonderheit allein brauchen kann, ist anch nicht alte*

cnabl ralhsam, denn c.i bezeuget die Erfahrung, dass

es nicht allemabl geriih, und ofle falsch klinget, be-

vorab in Schnarrwerken , aus den Ubrsacben, wenn
der Zufluss des Windes nicht gleich ist (?), oder wenn
der Wind in denen Winkeln sich stosset CO» oder V0D

einem Orte weiter als vom andern zu den Pfeifen ge-

führt wird (?) und dannenhero seine aequalitit verfie-

I

rel. Derohalben ist besser, man gebe jeder Stimme ihr

sonderliches Register, oder überlege es vorher genau,
ob man e$ also haben könne . damit die Arbeit nicht

vergebens geschehe, alsdann ist es ein fein Compen-
dium vor arme Kirchen, die nicht eiel grosse Stimmen
bezahlen können, dieses pfleget gemeiniglich in gros-

sen Stimmen zn geseheben, auch machen die so

genannten Fladder - Klappen in denen Springlan

ofltmahls Ungclegonheit-"

Hiernach war also diese Koppelart znr Zeit der

Springladen, welche man schon im 15. Jahrhunderte ar-

beitete, bekannt.

Die älteste mir bekannt gewordene Nachricht über

die Anwendung dieser Doubleltenart giebt Adbtngva sei-

ner Musrca mechanica Organoedi, Theil 1, S. 226 , wo
es heisst:

„Ludwig Compcnios*) erbaute im Jahre 1649 eine

Orgel für die Hauplkirche der Prediger in Erfurt, an

der er aus dem Rückposilive derselben, Trompete 8'

und Schallmev 4' für das Pedal durch eigene r

entlehnte."

mistet

Hiernach muss also die Zeit dieser Erfindung we-

ens bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts hin-

ausgeschoben werden •*).

Herr Buckow sagt ferner in seiner vorgenannten

Mitteilung, nachdem er die Einrichtung einer Donblet-

tenwindlade beschrieben und den Vorlheil

findenden Geldcrsparniss bemerkt hat:

„Nacbtbeile sind aber: dass so ein Werk mit Dooblet-

ten, wie ich aas eigener Erfahrung aus Pasewalk ken-

nen gelernt habe, höchst schwierig und nie ganz rein

') liaUhcr »od üerbtr Densen iba Compeniv*.
") Da es aus deo vorhinerwähnteo Worten It'erkmritttri klar

hervorgeht, dass xn seiner Zeit (er werde 164S irrboren) schon

die Ped*ltiiae •» den Pfeifen des Manonlrs enllebnt worden,

no benutze ieb die Gelegenheit, xur Bbre der Wahrheit und

anr Berichtigung der UrgcIgcMhicble, de* an widerraten, waa

ich vor mehreren Jahren, meiner damaligen Ansieht aaeb, ia

dieser Zeitschrift in Bciiehnng »uf die Itoppeloug des Peda-

le* mit dem Manuale tagte, — namlieh : data, wenn gleich

dies« Art voa Keapelaog eine aeheo sehr alte Krftadnng sei,

dennoch dem Abte logler das Verdiaast bleibe, der Erst« ge-

wesen sein, der sie aar Verbindung de* Pedale* mit dem Na-

nnnle benatit bnbe {logier't Wirken Tor den Orgelba«, be-

gsoD er»l gegen Bade des 18. Jahrhunderts).

6
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XU stimmen ist, — Denn es ist natürlich : jede* ("la-

vier einzeln gespielt, bekommt die Pfeife aus einer

Oeffnung (Canseile) de« Wind, während gekoppelt

oder achon in der Oetave aogehalten , die eine Pfeife

(Wer daa zweite C) aus zun Canxellen den Wind
bekommt, mithin viel höher klingt, ala es mit den übri-

gen gestimmt ist. Auch ferner: wird eine nicht com-

binirte Stimme mit einer combinirten oder Doubletten- i

stimme gekoppelt, diese Doublelle aber zugleich im
j

Untermanual gezogen, so klingt die Donblelte, welche
nun den doppelten Wind erhält, bedeutend höber."

j

Wenn ich gleich den Herrn Buckow im verflosse-

nen Sommer v. J. aus seinen in Schlesien gelieferten

Meisterwerken nicht nur als tüchtigen Practiker, sondern

ancb aus den mit ihm gepflogenen Unterhaltungen über

den Orgelbau als einen in seiner Kunst wissenschaftlich
|

gebildeten und hochachtbaren Mann kennen lernte, so

— dass der Ton einer Pfeif» höher wird, wenn ihr der

Wind aus zwei Wiodfübrungen , als wenn er ihr nur
aus einer solchen zufliesst, — nicht beitreten, glaube

vielmehr, sie zum Wohle der guten Sache, wie folgt, I

bestreiten zo müssen.

Ich behaupte, dass, wenn die zwei Windführungen,
von denen hier die Rede ist, gleich und hinlinglicb weit
sind, die nölhige Qualität des Windes, welche zur richtigen

Ansprache der Pfeife nöthig, abgewogen, die Pfeife regel- I

recht intonirt worden ist, der Wind ohne Störung, d. h.

weder geschwächt noch verstärkt, zn ihr hinflieast, derTon
derselben, gleich viel, ob ihr der Wind durch eine Wind-
fübrung oder durch beide zugeführt wird, in vollkommen
gleicher Höhe bleiben moss. weil das Höher- oder Tie-

ferwerden eines Tones nicht dnrcb die Quantität, son-

dern einzig und allein durch die Qualität des Windes
bewirkt werden kann.

Wäre dem nicht also, so müsate ja jeder angehal-
ten,- und nur durch einen Blasebalg erzeugte Ton oder
Accord beim Hinzutreten mehrerer Bälge immer mehr
und mehr erhöht werden, was doch, wie allgemein be-

kannt ist und an jeder Orgel bewiesen werden kann,
nicht der Fall ist.

Da das, was ich hier niederlegte, unomtlösslicbe
Wahrheit ist, so nehme ich an, dass Herr Buckow in

jener Zeil, als er zu Pasewalk die DoublettenwindUden
gearbeitet hatte, von der Richtigkeit seiner Ansicht durch-

drungen war, nämlich: dass die Ursache der gehörten I

ungleichen Tonhöhe einer und eben derselben Pfeife durch !

vermehrten Wind entstehe, dass er, als ihm die Einrich-

tung der Doubleltenwiiidlade deshalb nicht zweckmässig
erschien, bis hierher diese Angelegenheil nicht weiter
verfolgte, seine frühere Ansicht seinem Gedächtnisse Ire«
geblieben war und er sie so den Leaern dieser Zeitschrift

als richtig mittheilte.

Hille Herr Buckow zn jener Zeit den Grand der
Tonverinderung gefunden , so würde er nicht auf den
Gedanken gekommen sein, dass sie durch doppellen Wind-
zufluss erzeugt werde, und grwiss, er bitte ihn schon
damals meisterhaft gehoben. Ich bin überzeugt, dass,
wenn Herr Buckow jetzt dergleichen Windladen zu ar-

vollendei regelrecht arbeilen würde, dass er diese ErGn-

dung lieb gewönne, und sie gewiaa da anbrächte, wo sie

anzubringen zweckmässig ist. Ihre Zweckmässigkeit be-

weisen mir einige zwanzig Orgeln* dirwü anter neiner
Oberleitung erbaut wurden. . u Jf w - i

Der Grund vom Abweichen des Tones einer Dou-
blettenpfeife , wodurch die reine Stimmnog einer Orgel

allerdings sehr erschwert, ja fast unmöglich gemacht wird,

liegt nicht in der Vermehrung des Windes, sondern in

der Ungleichheit der Contraventile, was ich mit Folgen-

dem beweisen zu können glaubet

1) befand sich noch vor vier Jahren in der hiesi-

gen Klosterkirche eine mit einer Doublettenwind lade ver-

sehene Orgel, aus der zwei Manuale, bei freier Registri-

rung, spielten. Dies Werk spielte ich aehr oft, und zwar
gewiss stets mit grosser Aufmerksamkeit, aber niemals

hörte ich (die Orgel war kurz vor meinem Amtsantritte

sehr rein gestimmt worden) eine Erhöhung oder Ver-

stimmung irgend eines Tones, obgleich ich schon zu jener

Zeit die durch beide verwandte Manuallaslen angegebe-
nen Töne mit denen verglich, welche ich durch den An-
schlag einzelner Manuallasten erhielt; folglich mussten
die Contra venlile , welche auf der unteren Hälfte des

Pfeifenslockes liegen, durchaus regelrecht gearbeitet sein.

2) Es befindet sich noch jeUt in der hiesigen Pfarr-

kirche eine von Buchhol* sen. vor ungefähr 38 Jahren
erbaute Orgel, deren Pedal nur den einzigen Pfeifencbor,

Posaune 32', für sich allein hat und die übrigen Pedal-

stimmen (18 an der Zahl) aus drei DoublettenwindUden
entlehnt. Wenn ich diese Orgel gleich seit 34 Jahren
spielte, sie folglich genau kenne, mir aber nie ein er-

höhter, aber wohl hier und da ein um ein Weniges ver-

tiefter Ton vorgekommen war, so ging ich dennoch so-

gleich nach Durchlesuug des bier besprochenen Aufsatzes

zu derselben uod experimentirte darauf folgendermaassen i

ich zog zuerst Robrflöte 8', sowohl im Manual, ala auch

im Pedal an, untersuchte sowohl sämmlliche Töne der

zwei tiefsten Manualoctaven , als auch die des Pedals,

verglich sie nicht nur bei einzelnen Anschlägen, sondern

auch bei Anschlägen mit beiden verwandten Tasten zu-

gleich, fand aber krinen erhöhten Ton, wohl aber, dass

die Töne D und G im Pedale ein wenig tiefer, als ihre

verwandten Manualtöne (D und G), klangen.

Da ich hiervon den Grand nur einzig und allein in

den Conlravenlilcn, die Walther ,. Fladder- Klappen"
nennt, vermulhete, so trug ich die Pfeifen dieser Stim-

men ab, öffnete den Pfeifenstock und fand, dass die le-

dernen Contraventile (Herr Buckow arbeitete sie aus

Zinn) , die zu den beiden Pedaitönen D und G gehör-

ten, ein wenig stärker und härter, als ihre verwandten

Contraventile, welche so ihren verwandten Mauuallönen

führen, waren, sich folglich nicht vollkommen so hoch,

als jene öffnen konnten , daher sie den Wind um ein

Weniges geschwächt zu den Pfeifen führten, die daher

im Pedale tiefer als im Manuale ansprachen. Hierauf löste

ich die beiden genannten Pedalventile vom Stocke ab,

leimte an ihre Stelle leichtere hin, die vollkommen durch

den Orgelwind geöffnet wurden, und als der Leim hin-

läuglich irocken war, brachte ich den Pfeifenstock wie-

der an seine Stelle, trug sein Pfeifenehor darauf und er-
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hielt sowohl bei wechselseiligem Anschlage der Pedal-

nad Manualtasten D and G, alt auch beim Zusammen-
schlage derselben , durchaus wfifer Vertiefung noch Er-
höhung der Töne, sondern vollkommene Tongleichheit

derselben.

Schliesslich empfehle ich, diese Erfindung überall da

benutzen, wo 1) die Kirche nicht sehr feucht ist (in

Kirchen könnten die Cootravealile, welche am
Zweck massigsten aas Leder verfertigt werden, Feuchtig-
keit anziehen, in welchem Falle sie beim Wiedereintrock-
nen hart würden und sieh dann nicht so vollkommen,
eis zur richtigen Ansprache der Pfeifen nölhig ist, öff-

nen würden) ; 2) wo es an Raum zur Lagerung einer

fehlt, und 3) wo durchaus Geld erspart

wehste Eraparung aus Entlehnung der Ma-
Tür's Pedal hervorgeht

Neu-Ruftin. Mike.

Recehsionen.
Liederschau.

(Fordet! vos.)

Lied des Kiudes (aus der Novelle Goethe'$) für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforle von Werner
Bahn. Op. 1. Leipzig, bei E. Götz. Preis 10 Ngr.

Dass der Debütant gerade dieses Ued aus der rast

verschollenen Novelle Goethe s aufgestöbert hat, können
wir nicht eben ein Glück nennen. Auch bat der Compo-
ist offenbar nicht recht gewusst, wie das (nur durch
den Zusammenhang Bedeutung gewinnende) Lied an - und
aufzufassen sei. Die uustüte Begleitung soll nun das Beste

tbun. Ob übrigens an mehreren Stellen die gleiche Fort,

schreitung der Melodie mit dem Basse absichtlich geschab,
wollen wir fürs Erste dem musikalischen Gewissen des

Komponisten anheimstellen. Möge er für sein zweites

Werk von einer nebt glücklieben Textwabl begünstigt

werden

!

Zwei Vigilien von F. D. für eine Sopran- oder Tenor-

atimine mit Begleitung des Pianoforte, componiit von

Dr. U. Marschier. Do. 120. Leipzig, bei Breilkopf

und Härtel. Preis 10 Ngr.

Man bat ein begründetes Recht, von dem Manne,
der uns diese neue Gabe reicht, Etwas zu erwarten, das

Geist und geübte Honst verritb, wenn aneb nicht Alles,

was ein guter Künstler schafft, die höchste Weibe des

Genius empfangen kann. Diese beiden empfindungsvollen

«od sangbaren Vigilien nun zeigen jedenfalls den geist-

vollen, routiairten Componiaten ; wenn sie sich auch nicht

ah höhere Inspirationen kund geben, so entwickeln sie

doch so viele schöne ond ansprechende Züge, dass mau
scharf ausgeprägte Characteristik weniger vermissl.

—

Den Wunsch nach einem eigentümlichem Schlüsse konn-

ten wir in beiden Stücken kaum unterdrücken. Wir wis-

sen es wohl, dass solche Schlüsse, wie sie der Compo-
nist hier wählte, den Dilettanten vorzüglich willkommen
sind * aber sie sind doch auch empfänglich und dankbar

ergreifenden, »innigen Schlau. — Ohne

I hemmende Schwierigkeiten bieten diese Vigilien einer
I wohllautenden Stimme die schönste Veranlassung, sich
' gellend zu machen; die Begleitung ist nur im zweiten
Gesänge hervortretend, erhöbt aber auch die Wirkung
bedeutend.

Orientalische Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforle, componirl von Carl Evers. Op. 15.
Wien, bei T. Haslinger. Preis 45 Kr. Coav.-M

— — : Vier Gedichte von Lenau. Op. 17. Ebendaselbst.

Preis 1 Fl.

Herr Even hat es io der Thal verstanden, den
laiischen Liedern eine gewisse Wärme und >

Colorit zu gehen; nur ist es ihm weniger gelungen, sei-

nen Couceplioneu jene Rundung und Abgeschlossenheit zu
verleihen, die jedem Kunslgebilde, und vorzugsweise dem
Liede, erst die wahre |edeutung sickern. Die bette Auf-
fassung, und auch wohl die sicherste Haltung müssen wir
dem ersten Gesänge, „Du Hindumidcbeii,'- nachrühmen.
Der Wechsel von Tonart und Bewegung ist dem Gan-
zen vortbeilhaft und erseheint auch verständig motivirt —
Wenn wir im Allgemeinen uns mit dem harmonischen
Bau einverstanden erklären, so schliesst das doch nicht

ans, dass eine etwas schärfere Keile wohl aoeh hier und
da Manches richtiger und wirksamer gestalten könnte;
so wäre z. B. im 13. Tacle der Melodie, bei den Wor-
ten: flüstert der u. a. w. cü statt e gewiss viel wohl-

ihueuder.

Wollte der Componist in dem zweiten Liede („AI-
Ish giebt Lichl in Nächten") durchaus den gemischten

Rhvtbmus von % und % anwenden (er erscheint uns
nicht motivirt), so hätte er auch weiter gehen und über-

haupt alle daraus hervorgehende Declamationsvortbeile

benutzen müssen. Die Stelle: Allah giebt Trost in Notb,

ist melodisch eben so gezwungen, als harmonisch incor-

recl; das Bestreben, piquant zu sein, hat den Autor ao
Irrpfade geleitet. — In der Betonung, wie im Perioden-

bau ist der Componist nicht immer glücklich, was in „Der
Mobrin Gesänge," wie im „Danktiede" an mehreren

Stellen recht fühlbar wird. — Möge der talentvolle Com-
ponist sich nur nicht durch Streben nach Originalität sei-

ner wahren, offenbar begableu Künstlernatur entfremden

lassen — dann wird er ganz gewiss noch Vortreffliches

schaffen.

Lenau entdecken wir, neben Spuren von schönem Ta-

lente, manches Gesuchte und Verfehlte. Das erste Lied:

„Einsamkeit" überschrieben, hätte unvermisst in der Ein-

samkeit bleiben können! — Wie starr und gesucht ist

der Anfang dieses Liedes, und als es. etwa im 16. Tacle,

in Flu*» kommt, wie matt und gewöhnlich fliessl es da-

hin! Hat man sieh kaum über die störende Trennung

der Periode, die den Gedanken unierbricht, bernhigi. so

erneut und verstärkt der misslungene, gedehnte Schluss

die unmuthige Stimmung. Herr Evern kann viel Besse-

res geben , darum hätte er diese Einsamkeit sieh selber

überlassen sollen! — Einen merkwürdigen, aber sehr

•Iz zu diesem verfehlten Liede bildet

;: „DieThriue," ein Gesang,
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der so weich and ausdrucksvoll, recht aus dem Herzen

stimmend, M mild und d«sh so ergreifend dakiaströmt,

und Alles vergütet, was uns an 4er „Einsamkeit" uad

und wohl auch an deo andern Liedern störte. Herr Even
las.se aar sein natürliches Gefühl wallen , und er wird

uns wahrhaft schöne Lieder geben können. —

Lieder und Gesinge, Musik von Detsrmer. Berlin, hei

Sehlesinger.

Es liegen uns von diesen Gesingen , die einer um-
fassendem Sammlung angehören, vier Nummern znr Be-

sprechung vor, die alle in der bekannten, ansprechenden,

zuweilen etwas stark französirenden Weise geschrieben

sind, welche diesen ronlinirlen und talentvollen Gesang
eomponisten cbaracterisirt. Interessant sind sie sätumi-

lich, nur dass sie nach Form und Inhalt mehr oder min-

der anziehend erscheinen. Als dan gelungensten und an-
sprechendsten dieser vier Gesänge bezeichnen wir das Lied

vom sterbenden Schwan ; in seiner ruhigen Einfachheit

berührt es sanft und wohlihuend das Gemülh, bei höchst

angemessener Form und Haltung. „11 masnadiere aici-

liano " (Der sieilianiscbe Bandit, mit beigefügter Uebcr-

setzung von Grünbaum) for eine Bassslimme. Eine (wobl

nur mercantilische) Anmerkung besagt: dies Stück sei

von Lablache in vielen Conoerten gesungen worden. Wir
wollen es gern glauben; denn eine ausgiebige Basssiimmc

kann sieh trefflich geltend Dachen mit diesem Cbaracter-

stück, das eben so gut geeignet ist, den declamatorischen,

wie den getragenen Gesang glänzen zu lassen. —
Auch Goethe's schönes Lied: ,,lch denke dein!"

finden wir hier, ond zugleich die untergelegte französi-

sche Nachbildung von Borel; ja es hat ganz den An-
schein, als habe der Componist seine Melodie ursprüng-

lich für die französischen Verse bestimmt und das deut-

sche Original erst später seiner Composition aecommodirt.

Für diese allerdings auffallende Erscheinung sprechen
mehrere sonderbare Wiederholungen , Acnderuiigeti und
— Entstellungen; so beisat es z. B. ,, wenn auf dem
fernen Wege, auf fernem Wege der Staub — der Staub

sich hebt." Ans dem einfachen „Wand'rer" Goethe's

wird ein „müder Wand'rer " u. s. w. — Nicht minder
undeutsch und unsre Conjectur bestätigend sind auch viele

Stellen declamirt: wir geben einige zna Besten:

in Qual len malt.

je jumt en - cor.

Ich bia bei Dir, t«i»t Du auch noch so

0««, ton i - nta • g» en de - pit tte.

Mais, liebwerlher deutscher Herr Dessauer, das ist in der
That niebl schön von Ibneu , und eher bitte sich wohl
Monsieur Borel einige Accommodations gefallen lassen kön-
nen, als unser Goethe diese Transscription erdulden
mussle! — Dass der Componist diese .... Piece vorzüg-
lich in harmonischer Beziehung so besonders sorgfältig

ausgestattet hat, können wir ihm also kaum danken

!

Das vierte Lied („Sans le aotamer") ist Keht fran-

zösischen Ursprungs (mit deutscher Ueberaelzimg von

Grünbaum). gefällig, mehr declamirt als gesungen, aber

ohne eigentlichen Nerv und Reiz. Dass der sonst so um-

sichtige Ueberselzer dem Singer mehrmals zomotaet, das

Wort : „Pflicht" auf das hohe o auszusprechen, ist wirk-

lich eine — harte Pflicht t Die vollständige Sammlung

dieser Gesinge (noch dem Titelblatt« enthält sie 21 Nam-
men) verdient jedenfalls die Aufmerksamkeit des gesaug-

lnbenden Publicum«.

j

1) „Das Blumenmädchen" (La ftoraja aapolitana) für

Mezzo- Sopran und Pianoforte (mit italienischem ond

deutschem Text), Op. 63, und

2) „Ah, che mi maoea l'anhna." Daett für Sopran und

Tenor, mit Begleitung des Pianoforte (mit deutschem

und italienischem Texte). Op. 52. Beide eomponirtToo

Trukn. Im Verlage von Schlesinger in Berlin.

Beide Stücke wurden, wie wir vernehmen, bereits

in den Concerten zu Berlin mit günstigem Erfolge aus-

geführt; namentlich soll die Fioraja, von Mad. Viardot-

Garcia gesungen, bedeutend eflectuirt haben. Dies ist in

der That eine recht interessante Composition, mit Geist

und Leben aufgefasst, und gewiss geeignet, bei gu (er

Ausführung lebhaft zu interessiren. Die Sängerin bat hier

Gelegenheit, eine lebhaft aufgeregte Vortragsweise, wie

nicht minder ihre Gewandtheit in Fiorituren und mancher-

lei Vorzüge der italienischen Methode geltend zu machen.

Doch bedarf sie dazu eines ziemlieh geübten nnd zugleich

(

folgsamen Begleiters, wenn das Ganze den rechten Ein-

druck macheu soll. Schon die einleitenden und verbin-

. denden Bitornelle müssen sehr lebhaft und zugleich fein

nii.in^irt vorgetragen werden. Aueh das (ziemlich weit

ausgeführte) Duett ist geübten Sängern mit Recht zu eat-

|

pfehlen. Der Componist hat es wobl verstanden, nicht

!

allein einzelue Züge dieses Duettes, sondern wirklich die

ganze Physiognomie desselben nach moderner italienischer

Weise zu gestalten; dass es bei dieser Gestaltung nicht

! ganz ohne individuelle Aebnücbkeiten und Remioiseenzen

abgehen konnte, ist leicht zu begreifen nnd zu verzeihen.

Gewiss ist es, dass dies Duett, wenn es nicht durch tnan-

|

gelhafte oder aueh durch mühselige Ausführung beein-
' trächligt wird, ein höchst unterhaltendes, dankbares Salon-

oder Coneerlstück bildet. — Wie sehr übrigens der Com-
ponist bedacht gewesen ist, durch allerlei Mittel dem

Ganzen eine woliltbätige Abwechselung au verleihen, so

, wird es doch wohl kaum dem Vorwurfe einer zu grossen

Ausdehnung entgehen könneu: einige der Wirkung vor-

,
tbcilhafle Kürzungen würden sich ungesaebt ergeben.

. Der harmonische Atitbeit an dem Ganzen ist nicht unbe-

i

deutend; nur ist manche Wendung, statt nach des Com-
pou Lsten Absicht piquanl zu erscheinen , scharf gewor-

den , so z. B. S. 14 im dritten und vierten Tncle (den

Druckfehler a statt h gar nicht mitgerechnet). Der zweit«

Tact auf S. 9 ist sogar ziemlich problematisch. Jedoch

das Ganze interessirt und wird gefallen.

Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforte von Carl Esgel. Op. 5. Berlin, bei Bote und

Bock. Preis 7, Thlr. .
•.
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Wir wollen abwarten, wie die köaftigen musikali-

schen Gabea des uns noch unbekannten Autors sich zei-

II 1 Io den vorliegenden drei Gesängen scheint

die Leichtigkeit des Hervorbringens nicht do-

sein: sie sind mehr gemacht als empfan-

Ii eine zu absichtliche, und nicht immer glückliche

statt zu heben.

1) „Der nächtliche Ritter," und „Das Schifflein," zwei

Romanzen von Unland. Op. 12, Preis % Thlr.

t) „Des Seilers Tochter," Ballade von Perrand. Op. 14.

Preis % Thlr., und

3) „Der Liebe Lust und Leid," Liederkranz von Gmtael.

Op. 19. Preis 14 Ggr. — Sämmtlich eomponirt für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von

G. Nicolai. Im Verlag von Scnubcrth und Comp,

in Hamburg.

„Der nächtliche Hitler" nahm uns schon durchsein

monotones Vorspiel gegen sich ein, und seine nähere Be-

kanntschaft war nicht geeignet, uns für ihn zu inleres-

siren. Die Romanze verlisst nur da den We$ des All-

täglichen, wo sie incorreel und wunderlich wird. SUtt

jedes andern Beweises beschaue man sich nur die Stelle

auf S. 5 ; da heisst es nach den Worlen : „ wo mein

Herz In Lieb' entgliihle" (langes Zwischenspiel! dann:)

ÜL|»y il_J' |E^^
rem Un

haarsträubenden

- kannten

wird der

Tbeure begleitet! Nnn das gewaltsam zurückführende

Nachspiel, das selbst nach dem corrigirten Sticbfebler in

letzten Tacte (a statt h) nicht an Reiz gewinnt! — Alle

Absonderlichkeiten hervorzuheben , weiche in der Com-

position der zweiten Romanze : „Das Scbifflein" sich be-

merkbar machen, würde zu weit fuhren; die Selbslan-

sebanung der etwa Lasttragenden wird reiche Beute fin-

den : wir wollen nnr bei der nicht allein unpassenden;

nein, förmlich widerstrebenden Begleitung stehen bleiben,

welche das leise Dahingleiten des Schilheins bezeichnen

. Vergütete nnr eine glückliche, treffende Auffassung

_ Ganzen die einzelnen Schwachen, so würden wir

uns kann darüber beklagen ; aber, wenige Momente ab-

gerechnet, die wir als gelungen bezeichnen könnten, sind

weder Motive, noch Rhythmus und Gruppirnng geeignet,

Interesse und Wohlgefallen zu erregen.

Wenn wir die Ballade „Des Seilers Tochter" auch

nicht für vollkommen gelungen erklären können (es stört

darin, was sich ninicht eben scheu verbirgt),

so ist doch nieht zu leugnen, dass Ton und Haltung bei

Weitem glücklicher getroffen sind , als in den beiden Ro-

Dee kleinen Liederkranzes haben wir auch nieht

recht froh werden können; statt frischer, gesunder Me-

lodieen kurze, abgebrochene Phrasen ohne geistigen Zu-

sammenhang. Zuweilen treten einzelne wirklich glück-

liehe Züge, Spuren wirklichen Talentes hervor; Alles

aber zerflaltert ohne Halt und Eindruck. Im Rhythmus

und Harmonie grosse Nonchalance, die sehr an den Di-

— Manche dieser Lieder liessen

sich mit leichter Mühe vortheilhaft umgestalten ; geschickte

Sänger mögen den Versuch machen!

Zwölf Gesinge für Sopran oder Tenor, mit Pianoforte

eomponirt von Robert Fran*. Op. 1. 2 Hefte. Leip-

zig, bei F. Wbislling. Preis jedes Heftes % Thlr.

Ein interessantes Opus 1 ! Nicht, als ob wir dadurch
um zwölf vollkommen schöne Lieder reicher geworden
wären, aber Talent und wahren Beruf erblicken wir un-
verkennbar in dieser recht beachtenswert hen Brstlings-

gabe. Wir würden nach manchem Kennzeichen, das diese

Gesänge tragen, fast annehmen müssen , dass dies erste

Werk ein langbedachtes und jetzt erst der Oeffenllich-

keit nbergebenes sei (nm wenigstens andeutend das:

nonum prämatur in annum zu bewähren), gehörten nicht

die Dichtungen fast ausschliesslich der Neuzeit an , und
trügen nicht die Composilionen selbst in anderer Bezie-

hung unleugbar die Spuren der allerneuesten, bochroman-
fcschen Zeit. Wenn wir bevorworten, dass diese Ge-
sänge jedenfalls diejenigen Kunstfreunde inleressiren wer-
den, die mit Freude und Theilnahme der Entfaltung einer

künstlerischen Natur folgen, so dürfte aber aneb die Vor-

aussetzung sich bewähren , dass der Componisl der vor-

liegenden Gesänge für's Erste nicht auf Popularität, selbst

im bessern Sinne nickt, wird rechnen dürfen. Nicht al-

lein , dass diese zwölf Gesinge fast ausschliesslich dem
tiefsten Ernste angehören, einige sogar förmliche Nacht-

stücke bilden, so scheint auch die Geislesrichtung des

Componisten überhaupt sieb mehr zu dunkeln , mysti-

schen Pfaden, als zu sonniger Helle hinzuneigen; das

gehl nicht nur ans der Wahl seiner Gedichte her-

vor, die fast alle ein trübes CotwH tragen; selbst die

heilem, gemüthlichea Dichtungen, wie z. B. Hoffmann's
fröhliches „Tanzlied im Mai" bleibt, trotz des spielen-

den, hüpfenden Rhythmus, nicht frei von einigen verdü-

sternden Zügen. — Das „Schlummerlied" würden wir
unbedingt als sebön und vollständig gelungen bezeichnen

müssen, erdrückte nicht fast die Begleitung die einfach-

anmuthige Melodie. Wir schätzen eine sinnige, hebende
Begleitung ungemein : das Talent der feinen Nüancirung

i kann sieb darin fast noch mehr bewähren , als in Bil-

dung der Melodie ; — wenn aber, wie es hier geschieht,

der Gesang allzusehr in Schatten gestellt wird, dann

können wir darin nnr eine Verschwendung erblicken,

würde sie aoeh noch so geistreich ausgeübt. Hier nun

überdies diese Begleitung so anspruchsvoll und

so schwierig, — ja ein wahrer Wald von Kreuzen starrt

uns entgegen, — dass das arme Veilchen der Melodie

ganz davon erdrückt wird. Dieser offen ausgesprochenen

Herzeumeinung fugen wir nun um so freudiger die Ver-

sicherung hinzu, dass die Durchsiebt des besprochenen

Werkes uns wahres Interesse gewährt bat, und dass wir

von dem Talente des Componislen für die Zukunft das

Beste erwarten, zumal wenn er, an rechter Stelle, bei

der Farbengebung auch belle und heitere Töne nicht ver-

,Mein ElemeDl," Gedicht von Ritter r. Treuberg, fifr

eine Singstimme mit Pianoforte, eomponirt von Jos.

Neuer. Op. 14. Berlin, bei Trantwein. Pr. 10 Sgr.
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Der Componitt hat sich bekanntlich durch seine Oper

„Mara" (in Wien) einen ziemlich günstigen Ruf erwor-

ben, den diese Kleinigkeit nicht eben schmälern , aber

auch nicht förder« wird. — Routine ist wohl die her-

vorstechendste Eigenschaft des anspruehloseo Gesanges;

wir wollen also abwarten, bis wir den Autor in seinem

eigen üicben Elemente erblicken. — Die Wahl des Ge-

dichtes ist nicht eben eine glückliche tu nennen; na-

mentlich ist das Bild vom „Wühlenden Wurme" nicht

sehr ansprechend, und dürfte den Sänger in einige Ver-

legenheit briugen ; diesem wird dagegen der Schluss mehr
!

zusagen, als dem Beurlheiler; überraschen wird er Nie-
|

mand.
(Boeklist Uljt.)

Nachrichten.
Prag, im Januar 1844. Unsere Oper hat seit der

„Man" keine Novität gebracht, and fristet ihr Dasein

nebst einige« Gastrollen und Debüts durch das magere

Reperloir von „Aschenbrödel," „Opferfest," „Zwei-
kampf' 4 u. s. w.

In den drei Gasidarstellungen des Herrn Napoleont

Moriani, Kammersängers des Kaisers von Oesterreich und

des Grossherzogs von Toscaua, der Dem. Giu.iepptna Ro-

setti und des Herrn Giov. Battista Ciabatta horten wir

in den Zwischenacten von „Vor hundert Jahren," „Erste

Liese oder Jugenderinnerungeu" nnd „Bin Herr und eine

Dame" einige mehr und minder interessante italienische

Opernfragmente. Eine ganze Oper wire dem Publicum

gewiss lieber gewesen , um den berühmten Künstler in

einer Totalität als dramatischen Singer kennen an ler-

nen. Hier bekamen wir von ihm nur eine Ahnung in

den letzten Scenen des zweiten Actes ans „Lucrezia Bor«

gia" und den beiden grossen Scenen des zweiten Actes

ans „Roberto Devereux" und „Lucia di Lammermoor."
Auch für die Direcüon, welche den fremden Künstlern

ein hohes Honorar zahlen musste, würde sieb der Er-

folg wahrscheinlich lucrativer gezeigt haben, denn leider

zeigte nur der erste Abend ein wohlbesetztes — noch

nicht sehr volles Haas.

Herr Moriani besitzt eine schöne und , was mehr
sagen will, edle, vorzüglich in den mittlem nnd höheren

Chorden ausgezeichnete Bruststimme, wenn diese gleich

ihren Johannistag überlebt so haben scheint. Seine Me-
thode ist im vollen Sinne des Wortes vollendet zu nen-

nen, and sein Gesang erfreut eben so sehr durch Klar-

heit nnd Deutlichkeit, Geschmack nnd Grazie, als durch

Ansdrnck nnd Gefühl. Ganz trefflich ist seine Mezza-voce,
und die Palsetle, worin so viele Tenoristen ihr höchstes

Heil suchen, scheint er zu verschmähen. Dem. Rosetti
ist eine wohlgeschulte Sängerin mit sehr scharfer Stimme,
die vielleicht mehr gefallen haben würde, wenn sie nicht

an Morionfs Seile erschienen wire. Herr Ciabatta hat

eine Stimme, mit welcher man noch bei dem fleissigsten

Studium nicht viel wirken kann. Die interessanteste Num-
mer nebst den obengenannten Piecen war: Duett aus

Anna Bolena (Herr Moriani nnd Dem. Rosetti), zwei
Piecea von Mercadante .- Quartett ans s „II Giuramento"

und Duett aus ,,Gabriella di Vergj " sprachen gar nicht

an. Eine neue Erscheinung für uns war eine Carotine
nnd ein Duett aus Donisettts „Linda di Cbamonnix"
(Herr Moriani nnd Dem. Rosetti), eine recht piquante et-

was capriziöse Composilion, welche geoel und im drit-

ten Copcert wiederholt wurde.
Herrn Damcke vom Hamburger Stadlthealer sahen

wir bisher in drei Gastdarslellungen , Nadori in „Jes-
sonda," Gennaro in „Lucrezia Borgia" ond Elvin inj

der „Nachtwandlerin." Herr Damcke besitzt nicht al-

lein eine schöne jugendfrisebe und schon bedeutend aus-

gebildete Stimme, sondern er versteht zugleich mit Ge-
fühl und Ausdruck zu singen und vereiniget eine ange-
nehme Bühnengestalt mit einem recht lebendigen und
zweckmässigen Spiel. Seine Aufnahme von Seiten den
Publicum« war mit vollem Recht glänzend zu nennen.
Dem Vernehmen nach ist Herr Damcke bereits engagirt
ond gewiss eine sehr erfreuliche Acquisitioo für unsere
Bühne.

In der Nachtwandlerin machte Pränl. v. Grünwald
ihren drillen theatralischen Versuch als Amine, welche
aber Tür ihre Individualität eben nicht besonders passte.

Dem. Therese Schwarx aus Wien erschien io zw ei

Concerlen im Theater mit einem wahrhaft brillanten Er-
folge. Sie erfreut sich nicht allein einer wunderschönen
ziemlich umfangreichen CoiilralUtimme, sondern bat diese

bereits vielseitig nach der edelsten italienischen Methode
cullivirt, nnd weder Vortrag noch die treffliche Colora-

tur mahnen an die Anfängerin , sondern lassen uns nur
eine vollkommen gebildete Sängerin der neuen Schule

hören. Dem. Schwan sang im ersten Concert eine Arie
aus der Oper: „II Giurameuto" von Mercadante, dann
„Elfengesang," Ballade von Ernst e. Schulte, in Musik
gesetzt von Randhartinger, und zum Schlüsse : Arie mit
Chor aus der „Italienerin in Algier" von Rossinif ins

zweiten Concerte hörten wir von ihr eine Arie aus

„Donna Caritea" von Mercadante, Lied „Warum?"
Gedicht von Ludwig Beckstein, Musik vou Julie Baroni-

Cavalcabö, und Duett aus der Oper: „Semiramide" von
Rossini, mit Herrn Runs. Alle diese Nummern wurden

mit eben so stürmischem, als verdientem Beifall aufge-

en. Wie wir börea, ist a«cb Dem. Schwärs tat

gewonnen und soll nächstens als Maifio

Orsini in der „Lucrezia Borgia" debütiren. Herr Stöger

scheint ernstlich darauf bedacht, die Oper wieder auf den

Punct zu erbeben, den sie einnehmen muss, wenn das

Prager Theater grünen und blühen soll. Herrn Neuen-

dorf, fürstlich Schwarzburgischen Hofopernsänger,

wir nur einmal als Gennaro in der „Lucrezia
"

nnd — verlangten keine nähere Bekanntschaft.

Zum V ortbeile des Herrn Jobann JV. Mayr erschien

in böhmischer Sprache zum ersten Male Rossini * ,, Be-

lagerung von Korintb," worin Herr Rum den Mahotnet

als Gast gab; die Oper machte ein volles Haus, erlebte

aber keine Reprise. Rossini s Werke erfordern grössere

Kräfte.

In dem Prager localen Peenmäbrcboa: „Ein Traum-

leben, oder Schuster, Postillon nnd Lord" von F. G. Sek.

trat ein neuer Compositeur auf: L. Stiasny, ehemaliger

Schüler des Conserratoriums , welcher viel Talent für
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diese Geltung zn haben seheint. Er verschmäht es zwar
eben so «eilig, lieb fremde Melodieen anzueignen, alt

unsere neuen seriösen Compositeurs , doch geschieht es

mit viel Geschick und jugendlicher Frische und Heiterkeit.

-iDas zweite Aboonementconcert zum Vortbeile des

Tbeaterorchesters brachte zuvörderst die Oavertnre in D
von Joh. Fr. Kittl, Direclor des Conservatoriums der

Musik in Prag (gewidmet Ihrer Majestät der Kaiserin

Matter), eine edclgedachte and geistreich durchgeführte,

vorzüglich ober durch die herrliche Instrumentation aus-

gezeichnete Tondichtung, welche ans nur bedauern lässt,

dass die gegenwärtige Stellung znr Prager Tonkunst den
tüchtigen Meister weniger Müsse vergönnt, uns mit Ihu-

lichen Werken au beschenken. Die Productioa war prä-

cis, der Beifall stürmisch.
•< Der böhmische Vocalcbor: „Czeska wlast" von J.

Strauss musste abermals repetirt werden. Auf die treff-

liche achtstimmige Harmonie in Cmoll von W. A. Mo-
mart folgte zum Bescbluss die historische Symphonie im

Styl und Geschmack vier verschiedener Zeitabschnitte von

L. Spohr. (Erster Satz: Bach - £faWef*ebe Periode

1720. — Adagio: Hnytin - Mozart'scht Periode 1780.—
Scherzo: Beethoven'*,** Periode 1810. - Finale: AU
lerneuestc Periode 1840.) Wenn gleich dieses letztere

Werk in einer trefflichen Aufführung hier lebhaften Bei-

fall erregte, so ist die Wahl des Vorwurfs auf jeden Fall

ein Missgriff zu nennen, der an den meisten Orlen, wo
die Symphonie gegeben wurde, Opposition gefunden hat.

Spnhr gebärt gewiss unter diejenigen Tonktinstler, die am
Wenigsten ihre Individualität verleugnen und sich gleich-

sam in eine andere Natur bineinvereenken können. So
ist in der ersten (gelungensten) Periode die Instrumen-

tation modern; die aweite wäre trefflich zu nennen, wenn
sie nicht Mosart repräsentiren sollte ; Beethoven ist eine

tou Spohr gar zn verschiedene Natur, als dass es die-

sem hätte gelingen können, ihn zu copiren; der letzte

Satz ist eine treffende Satyre der neuen Musik, und ent-

fallet mehr Humor, als man bei Spohr zu Baden gewohnt
ist. Der Referent der „Bohemia" sagt über die Wahl
dieses Stoffes: , .Wann bat man einen Maler gesehen,

der zugleieh Albrecht Dürer, Raphael, Michel Angela
und ausserdem noch Parodist der schlechten Manier sei-

er Zeit gewesen wäre, wenn nicht etwa den köstlichen

Eulenböek in der TiecaVscben Novelle, mit dem der herr-

liehe Meister Spohr sieb doch nicht wird in Paralelle

setzen wollen? Wenn sich ein Dichter hinsetzte, am erst

das Bach Hiob, dann die Oden des Piudar, dann den Kö-
nig Lear zu schreiben, und zuletzt noch einige welt-

scbmerzlicbe Lieder zn singen, so könnte man ihm, ehe

er noch die Feder ergreift, zurufen : „Freund, da willst

Unmögliches!"— Im dritten Abonnement- Concert folgte

auf die bekannte aad beliebte Ouvertüre zo „ Oberen

"

von C M. v. }Vtber ein Concerlino für das Violoncell

von Rummer, trefflieh vorgetragen von Herrn Professor

Biihnert, der am Schlüsse hervorgerufen wurde. Der dar-

auf folgende Chor aus der grossen Litanei von Moutrt:
„Vialicum in Domino morientium, mtoerere nobis, pignus

futurae gloriae, miserere nobis," war eine Novität für

uns, die wir mit Vergnügen begrüsstea. Er ist eis gross-

arüges Meisterstück und zumal gehört die Fuge: „Pignus

futorae gloriae" zu dem Höchsten in dieser Gattung. Ein
Irrffliches finis coronat opus bildete die Symphonie in

Cmoll von L. V. Beethoven.
In dem zweiten Concert des Cäcilienvereins, das mit

Spnhr's 128. Psalm eröffnet wurde, war eine Neuigkeit
ein Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell von .Herrn
/. AT

. Skraup, welcher am Schlüsse einstimmig hervor-
gerufen wurde. Ein gediegener Kenner der Kunst bebt

dieses Trio als die gelungenste von allen Compositionen
hervor, die wir bisher noch von Herrn Skraup gebort
haben. Klarheit und Passlichkeil in Idee nnd Form zeich-

nen es vorteilhaft aus. Der erste Salz (Allegro mode-
rato, Emoll, %) ist über ein sehr interessantes Motiv
gebaut , das , anfänglich von den drei Instrumenten im

1

Einklänge vorgetragen, später zn anziehende« Combina-
I lionen Gelegenheit giebt. Sehr gelangen und vielleicht

i nnler allen vier Sitzen der beste ist das Scherzo (Al-
I legro mollo e vivace, E moll, %). Es ist melodisch and

I

rhythmisch sehr anmulhig, und voll eines gewissen sanft

neckenden Hu mors. An eine Romanze fLarKhelto, Kdur.

[
y4), in welcher, wie billig, das melodische Element vor-
waltet, seblieast sich ein rasches und viel intensive Kraft

|

entwickelndes Finale (Allegro vivace, Emoll, V4 ). Die
Ausführung war sehr brav. Herr Deutsch fand Gelegen-
heit, die Fertigkeit, den ungemein schönen Anschlag und
die Eleganz, die ihn auszeichnen, geltend zn machen.

I Herr Professor Mildner und Herr Tücher wirkten mit
Lust and Liebe mit. Aach diese drei Herrn wurden nach
vollem Verdienste gerufen. Von Gesangstticken borten
wir noch drei geistliche LieHer und einen Jagdchor im
Quartelt von Mendelssohn Bartholdy und ein gemütli-
ches Lied von Kücken.

Das dritte Concert, mit dem Gloria aas Spohr's Vo*
calmesse eröffnet, brachte abermals ein Trio von Beet-

' hoven (0p. 1, No. 2), eine solid gearbeitete Pianoforte-
sooale von Herrn Deutsch, auch von ihm vorgetragen,

|

und mehrere Gtsangstücke von Lachner, Rücken und
Rink.

In dem Concert zum Vortbetl dürftiger Hörer der
Technik debütirte eine Schülerin der Madame Caravog-lia-
Sandrini , Dem. Claudius (die wir schon im vorigen
Jahre als angenehme Harfenspielerin kennen gelernt bet-

ten), zuerst als Sängerin mit der Cavatiae der Mathilde

aus „Wilhelm Teil." Dem. Claudius bat ausgezeichnet
schöne Mittel, and leistet für die kurze Zeit, die sie bis-

her dem (icsangstudium geweiht hat, so Ausgezeichne-
tes , dass sie zu den erfreulichsten Hoffnungen für ihre

Zukauft berechtiget. Zwei Chöre von Lochner and J.

N. Skraup, eine Fantasie Tür das Violoncello von Schu-
bert, mit Auszeichnung vorgetragen vom Professor Boh-
nert , und ein neues Lied von J. N. Skraup bildeten

die übrigen Nummern dieses Concerles.

Die musicalische Academie zum Vortheile des St.

Bartholom*! -Armenhauses wurde nach der Ouvertüre zur

Oper „Faust" von L. Spohr eröffnet mit : „St. Martin,"
Legende statt eines Prologs, vcrfassl von Herrn Profes-

sor Swoboda, treOlich gesprochen von Mad. Binder. Neu

j
war dem Publicum das Üuelt aus der Oper: „Linda di

j

Chamounix" von Dosiaetti, vorgetragen von den Herrn
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lw?in*tifttft wurzle D^ni Schw^tn ssftfr "sine Arie von Par

cinTwit glänzender Virtuosität, und wirkte nebst De«.

Claudius and den Herren Mauer, Strakaty, Axt und

Burian in dem Are Marin für vier Singslitnmen
,
Pbys-

harmonika ued Harfe, componirl von J. iV. Skraitp, mit.

Herr Damcke Milte Tnntino's Arie aus der „Zauberflöte"

singen, welche, seioer Unpisslichkeil wenn, Herr üm«
minger vortrog. Coocertante's waren: Variationen für

das chromatische Waldborn, eomponirt und vorgetragen

von Herrn Gottwald, absolvirtent Zögling des Präger

Conservatorinms, und Concertioo für die Violine, eompo-

nirt und vorgetragen von Herrn Raym. Dreyschock (bei

ihm scheint man den Zusatz i „absolvirter Zögling des

Conservatoriums" nioht mebr für nötbig zu halten), worin

der junge Künstler sowohl durch Composition ab Vor-

trag aur das Angenehmsie überraschte und bewies, das$

er mit löblichem Eifer vorwirts strebt. Die ,,Bohemia"

tagt über ihn: „Der Künstler stand da wie ein junger

Held, und spielte auch so.'* Das Coneert selbst ist sehr

brav eomponirt, und dabei eine eigensinnige Anhäufung

aller erdenklieben Schwierigkeiten ; wenn es einmal nicht

in Doppelgriffen gebt, so geschieht das gleichsam nur zur

Erholung, und dann ist es noeh immer baisbrechend. Den

Beschlnss machte ein Chor von Schickt, vorgetragen von

den Mitgliedern des Cäeilien- Vereins.

Die Quartett -Soireen der Herren Müdner, Bortak,

Wirth und Bühnert (ehemals Püris) im griOicb CW-
sehen Palais waren beuer nicht minder erfreulich dureh

ein ganz merkwürdiges Zusammenspiel, Wahl und prä*

cise Ausführung, als im vorigen Jahre, und wurden auch

eben so fleissig besucht. Wir hörten in diesen drei Soi-

reen zwei Quartetten von Haydn (B dar und Pdur), zwei

von Beethoven (Esdur und Bmolt), eines von Spohr
(Amoll), eines von Veit (Gmoll, das erste Werk die-

ses jungen Künstlers, welches ihm sogleich das Bürger-

recht in diesem Genre erworben hat) , eines von Fesca

(Bdur) und ein Quintett von Momart (Esdur).

Von fremden Concertspielern lernten wir in der letz-

ten Zeit drei kennen: Herrn 7%. Tag/ichsöeek , fürst-

lich Hohenzollern - lleebingcn'sehen Hofcapellmeisler, den

bekannten Pianisten Carl Even, und den Flölenheros

wuiio Dricciaiat.

Das Coneert des Herrn Tä^lichsheck fand im Thea-

ter Statt und scbloss sieh der Vorstellung von Bayards

„Vorleserin" an. Es begann mit einer Symphonie in

Ddur von Herrn Th. Täglichsbeck, worauf ein Conoer-

tino für die Violine, eomponirt und vorgetragen von dem-

selben, folgte, und nach dem „Wanderer" von Schu-

bert, vorgetragen von den Herrn Strakaty und J. N.
Skmttp , machten Variationen für die Violine über ein

Steierische,'« Volkslied von dem Coneerlgeber den Schlnss

des Ganzen. Herr Täg/ichs/teck ist ein sorgfältig ge-

schulter, solider, icht deutscher Composileur mit ernster

Erfindungsgabe und wohldurchdachter Instrumentation, die

für den Geschmack der Zeit nur etwas reicher sein dürfte.

Die Symphonie bat nur einen Fehler: dass sie etwas zu

lang ist. Herr Täg/ichsbcck gleicht den Dichtern, die

wohl zu reden wissen , sieh aber gar tu gerne htf-

ren. Auch als ausübender Virtuose beweist Herr Täg-
lichsbeck bedeutendes Studium, und muss unter die schätz-

baren Künstler, wenn auch nicht unter die bleodnnden
Heroen seines Faches, gezählt werden.

Es dürft« nicht leicht eine Schwierigkeit auf dem
caprieiösen Ptanoforle in erfinden sein, welche Herr
Beers nicht mit Leichtigkeit, Sicherheit und Reinheit
durchzuführen im Stande wäre; doch ist seine Bravour
fern von aller Conoetterie, er giebt den Schmuck, aber
er giebt ihn ab Schmuck, nicht als Hauptsache, und dem
Kunstfreund intareasiren bei diesem KüMtler weit mehr
der Geist und die Seele, der Ausdruck und Geschmack,
in welchen Eigenschaften er wenige Nebenbuhler haben
dürfte. Herr Evers eröffnete sein erstes Coneert mit einer
Sonate in Es von seiner eigenen Composition, von wel-
cher insbesondere das Andante ungemein ansprach. Von
seinen Chansons d'Amour hörten wir noeh: Provence
(das schönste der Motive), Styri« und Hongrie. In den

j

dritten (wie nicht minder in* der Schliissetudejjbewie*

I

Herr Evert eine Virtuosität im Oclaveaspiele, warin er,
nach dem Ausspruch hiesiger Kunstkenner, nur an Lii*t
nnd Dreyschock ein Paar Rivalen haben dürfte. Diese

I Chansons sind reizend gedacht und mit vielem Gent durch-
geführt, wie überhaupt Herr Soers unter die vorzügü-
cheru Compositeurs für sein Instrument gebort. Zum
Schlüsse spielte Herr Even eine Fnge, Amoll, roaJoh.
Seb. Bach und ein Presto von Domenico Searlatti, wei-
ches er wiederholen musste, und, nebst der obenerwähn-
ten Octavenetude, noch als Zugabe ein brillantes Scherzo
gleichfalls von seiner eigenen Composition. Die Zwischeo-

j

räume der Conoertstücke rillte die wackere Schülerin
der Mad. Caravoglia- Sandron, Dem. Bergauer , mit
einem rührenden Liede von Director J. Fr. Kittl: „Des
Waldes Zuruf" und einer recht artigen Caozonette aus

:

„La zingara." Auf dem Zettel stand: von Thalberg,
was mir aber nieht ganz wahrscheinlich ist Im zweiten
Coneert spielte Herr Evert lauter eigene Compositionen
(mit Ausnahme des Scar/attftcban Presto, das er, mit
der Octavenetude am Schlüsse als Zngabe vortrug): 1)

! Sonate iu Cmoll. 2) noch ein Paar Chansons d'Amour,
Maurcaque und Allemagne, welche jedoch nieht ao sehr

,
ansprachen. 3) Preghiera, eine wunderschöne Composi-

j

lion mit einem merkwürdigen Tremolo, und auf eine
Weise ausgeführt, die als Norm für dieses Genre aufge-

' stellt werden kann . uud 4) Jours sereias, jonrs d'orage

j

No. 3, 4. Fräul. Wunder v. Grunwald sang die: ,,Ab-

I

fahrt des Corsaren«'« von hittl und ein Lied von Uwe:
I

„Hinaus, Hinauf, Hinab."
Auch Herr Giulio Briecialdi gab zwei Concerte, in

deren erstem er eine Fantasie aus der ,,Nachtwandlerin,"
Elegie von Ernst, von dem Coneerlgeber für die Flute

eingerichtet, nnd eine grosse Fantasie ans den Huge-
notten" vortrug. Das zweite Coneert brachte nebst zwei
Compositionen des Coocrrtgebcrs, beides Fanlasieen über
Motive aus „Linda di Cbauounix" und die Schlussarie

ans „Lucia di Lammermoor," noch Flötenvariationen von
Frisch. Herr Briecialdi ist nieht allein Herr seines In-

strumentes, wie Wenige, sondern vereinigt damit das set»

tene Verdienst, dessen Gebiet auf eine höchst erfreuliche

Weise erweitert und demselben erhöhte Energie des To-
nes verlieben zu haben, ohne die Zartheit und Weiche
zu vermindern. Mit Geist, Seele und Gemüto verbindet

Digitized by Google



97 1844. Februar. No. 6.

er übrigen* eine seltene Virtuosität, und da« Verdiens*,

welckcs wir oben Herrn Reers nachrühmten , nie damit

zu eeuuetliren ud zu pruoken, nun auch Herrn Bric-

ciaiili zugestanden werde«. Seiae Omaosiiionrn sind

glänzend und vollkommen zweckmässig Tür de« erwei-

terte« Spielraum seines Instruments. Auf diese drei In-

»trumenUlvirtuosea folgte noch ein Sänger, der Barilo-

asft Sslti au Bologua, welcher im kleinen Saale der

Sophieen - Insel ein Privalconoert veranstaltete. Herr

Setti, welcher dienen Tag nicht im vollen Besitze seiner

Mittel zu sein schien (wenigstens haben wir ihn vor

einem Jahre besser singen gehört), sang vier Nummern

:

1) Cavatiua nell' Opera: „II Bravo" di Mercadanle. —
2) Roman z.i nell' Oper«: „Bealriee di Tenda" di / '. Beb-

Um. — 3) Duello nell' Opera: „Marino Faliero" di G.

Donitetti mit Kraul. II., Schülerin des Professors Gor-

digiaai, und 4> Duelto butfo nell' Opera: „Chiara di

Rosenbergo11 di F. llicci mit Professor Gordiffiaui, wel-

cher Letztere ausserdem noch eiu Hückert'scht» Lied

von seiner eigenen Cnmposiliou mit seiner he.rrlicheu

Methode, Geist und Gefühl vortrug. Die intcressaulcslen

Mummern des Goncerlcs waren jeuocu: Aria nell' Opera:

„Linda di Cbamounix" di G. üoeisetti von Fraul. Ii.,

und ein Duettino comieo (Werte nach einer Scene aus

Georg Sands „Gonsuelo") von Giov. Gordigimu, von

derselben mit dem Compositeur gesungen. Dieses kleine

Duett , welches mit eiuer überströroendeu Fülle von Hu-

mor, mit Geist uod Character ausgestattet ist. gehört ge-

wiss unter die erfreulichsten Ulütheu der höheren komi-

schen Musik, und wird hoffentlich bald in einem grösse-

ren Hörerkreise vorgetragen werden. Was Kraul. Ii. be-

trifft, so ist sie zwar noch Anfängerin, dürfte aber bei

ihrer schönen jugeudfrischen Stimme, treUlichem Vortrag,

Feuer uod Geist eine schnelle Carricre zu erwarten haben.

Leider waren ineist alle diese Cnncerle so reich au

überströmendem Beifall, aber so schwach besucht, da«s

man da» alle italienische : „Moll' ouore nia pocki con-

tent! " auf dieselbe anwenden koaote. Der Embarra» de

liehnun an Concerlen und der stets wachsende DileUaa-

tiamua droben die Musiklocale der Prager nach und nach

zu ersticken, und bald wird kein Virtuose es mehr wa-

gen wollen, Iber für sei« Geld Concerte zu gebeu ').

Leipzig, den 5. Februar 1844. Fünfzehntes Abon-

nement- Coucert im Saale des Gewandhauses , Donners-

tag, den I. Februar. Ouvertüre von Theodor Müller

(grossherzogt. Weimarischem Kammermusiker), zum ersten

Haie, Manuskript. — Arie und Scene aus Jessonda von

Spohr
,

gesungen von Mail. Marie Burchardt aus Ber-

lin. — Concerlino für das Pagott von L. Maurer, vor-

getragen von Herrn Weissenborn (Mitglied des Orche-

sters). — Scene and Arie aas Don Juan von Mozart,

gesangen von Mad. Burchardt. — Concertslflck für das

Piano forte von C. Maria t. Weber, vorgetragen von

Herrn Eduard Rockel aas London. — Symphonie von

L. r. Beethoven (C moll, Ifo. 5).

") Osi Resultat rhef hiesig» Conrrrtet war 1 i Kr., uod dabei

•tatcM» <ir» 4er CaaserlRetor IM* (JMrft, weit er refires-

t*t batSt, cik brdeelmde Suaiae n»c» oaciutbko I« aill«

j

Die Ouvertüre von Theodor Müller ist das erste

Orchesterwerk, das wir von diesem Coarponialen ken-
nen lernten, aber jedenfalls ein Werk, das ihm zur Ehre
gereicht und ihm die Achtung gebildeter Künstler sichert,

weuu es auch nicht eben geeignet ist, das grossere Pu-

blicum sofort lebhaft zu interessiren und dessen laute«

Beifall zu erwerben. Letzleres findet seine Begründung
darin , data die Composilio« sich weniger durch Erfin-

dung, weniger durch besonders gefällige oder interes-

sante Motive, als durch geschickte and geschmackvolle
Arbeil auszeichnet. Im Ganzen liegt der Ouvertüre ein

tüchtiger Sinn, eiue gute, dem Trivialen abholde Ten-
denz zum Grunde : man hört überall das Streben nach

|
acht künstlerischer Wirkung heraus, und wenn die Kräfte

i dem Willen entsprechen , so werden sie auch durch

,
Uebuug sich steigern, und spätere Werke des (Komponi-

sten durften vielleicht Alles das ausreichend bieten, was
hei dieser Ouvertüre jelzl uoch als ein Mangel sieb her-

ausstellt. Die Ausführung derselben war sehr gut.

Eine nichl uninteressante Erscheinung waren die

Gesaugleisümgen der Mad. Marie Burchardt aus Ber-

lin. Wir begegnen dieser Sängerin zum ersten Male
un il wissen nicht . ob und wie dieselbe sich bereits ia

öffentlichen Leistungen gezeigt und bekannt gemacht
hat. Auf der Bühne scheiut sie nichl thäiig gewesen zu

sein, das bort mau aus ihrem Gesänge , denn alle die

guten und bösen Eigenschaften fehlen . welche Tbraler-

routine zu verschaffeu vermag. Die Stimme der Mad.
Burchardt ist wohlklingend , nicht Stark, «her umfang-
reich, leichl ansprechend and biegsam, hat aber an Ku-
sche und Elaslicitat schon verloren und scheint überhaupt

\

durch übermässige Anstrengung gelitten zu haben. Eine
Folge der letzlereu isl die nicht immer ganz reine Into-

nation, die selbst in den Mitlellönen, wenn diese stark

und kräftig gesungen werden sollen, leicht etwas zn
hoch wird. Die Ausbildung der Stimme ist aber recht

i

gut, ziemlich gleichmässig in allen Stimmlagen, die Vo-
calisaliou offen und klar und die Aussprache im Ganzen
sehr zu lobeu. Oer Vortrag zeugt von musikalischer, über-

|
haupt von besserer geistiger Bildung, könnte aber aller-

ding» lebendiger, innerlich bedeutender sein; reu einem
Lulleren poetischen Schw tinge ist noch weniger die Rede.
Vorzugsweise lobenswert» trug Mad. Burchardt die Re-

> citalive heider Svenen, deu Adagio- Schlus>sats der Arie
I vo« Spohr, so wie das schwierige Altegro der Arie von
Mozart vor , und erwarb »ich überhaupt mit ihren Lei-

stungen anerkennende Tbeilnahme des Poblicums.

Wenn Herr Weissenborn zu seinem Solovortrage

•in besseres Stück gewählt halle, würden die nicht ge-
ringen Vorzüge seiner Virtuosität und »eines Vortrags

gewiss noch lebendigeren Beifall erhallen haben, als sie

ohnedies schon ei hielten. Herr Weisseitbari ist zwar
nur zweiler Fagottist unsere» Coiiceriomhesters , nicht

weuige Orchester könulen »ich jedoch Gluck wünschen,
wenn sie eiue.» so tüchtigen Virtuosen auf desa ersten
Platze hätten.

Wir babcu schon früher Gelegenheit gehabt, ums
über die schätzen»« erlhen Leistungen des Herrn Eduard
Bockel ausführlich und mit Anerkennung auszusprechen,
als er vor einigen Jahren in einem unserer Gen aiidhaus-

U. e.)
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concerte «ich hören liess. Sein Spiel ist seitdem fertiger

und hauptsächlich noch musikalischer geworden ; namcnl-
lich in letzlerer Hinsieht verdient Kein Vortrag des so

schönen Concertatücks von C. M. r. Weber nicht we-
nig Lob, and wir möchten fast nur das zu schnelle Tempo
des letzten Salzes tadeln , durch dessen , leider heut zu
Tage Mode gewordene. I ebertreibung die Ausführung der
Pianofortepartie undeutlich wurde und an Wirkung sehr

'

verlor. Leberhaupt müssen wir Herrn Höckel, bei g«r
manchen schonen Eigentümlichkeiten smu-s Spiels, an-

ratben, auf eine kräftige, deutliche und klare Ausführung
,

schneller Passagen vorzügliche Aufmerksamkeit zu ver- !

wenden ; wahrscheinlich ist er mehr an das Salonsniel,

das Spielen in kleineren Kaumen gewohnt, welches aller-

dings eine duftige, leicht hingeworfene Ausführung zu-

lüsst, ja oft gerade dadurch besonders interessant wird.

Das Spielen in grossen Sälen und namentlich mit Orche- i

sterbegleitung erfordert dagegen viel kräftigeren An-
sehlag n. dergl. ; namentlich aber muss auf die deutliche,

in jedem einzelnen Tone besonders ausgeprägte Ausfüh-
rnng schneller Passagen grosse Rücksicht genommen wer-
den. Wenn Herr Höckel viel öffentlich spielt, wird er
das leicht selbst finden und sich gewiss sehr bald zu
eigen machen. Das Publicum schenkte übrigens seiner

Leistung verdienten Beifall

Die Ausführung der grandiosen C moll - Symphonie
war im Ganzen sehr gut, besonders gelungen das Ada-
gio, wogegen wir in dem prächtigen Schlusssatze ein

etwas bewegteres Tempo, ein kräftigeres, frischeres Co-
lorit in der Auflassung and Darstellung gewünscht hät-

ten. Der Schluss der Symphonie ist überhaupt in seiner

grossartigen Anlage etwas breit und lang ausgeführt, und
ein nicht recht lebendiges, energisches Tempo kann hier

leichter als anderswo schleppend werden , was der kräf-

tigen Wirkung des Satzes sehr nachteilig werden muss.
|

Ä- f.

Herbstopem in Italien u. .». w.

Lombnrdisch - Veiietianisrb.es Königreich.

Mailand (Tealro alle Seala). Sänger- and Opern-

reichibusa der neuern Zeit, d. h. Ärmeln an allen Eeken

;

so wenigstens in Italien. Prime Donne and Comprima-
rie hatten wir 7, Primi Tennri und sogenannte Altri

Primi 4, Primi Bassi und Allri abermals 4; vier der Er-

sten : die De Giulj, Alboni, Colleoni und Gambaro, zwei

der Andern : Ferrelli und Gardom, nebst den beiden Bas-

sisten De Bassini und Laiour waren die besten, simmt-

lieh sind sie aber Sanger «weilen Ranges, wie überhaupt,

sehr wenige ausgenommen, die ganze dermalige bedeutende

Sehaar der italienischen Ersten Sänger die sich über 1000
\

belauft (Referent hat sie alle aufnolirt), eigentlich Com-
primär] , oder zweiten Ranges sind. Ferrelli, der zehn
Jahre auf S. Carlo tn Lissabon sang, zeichnet sich be-

sonders durch kräftige Stimme aus, ist also ein Scala-

sänger; Gardoai, für grosse Theater wohl zu schwach,

bat eine ziemlich gute Gesaagmetbode , seiner Stimme
fehlt es aber an Reinheit. Die Slagione begann mit Do-

nizetti's Parorita, worin Ferrelli, Kr Mailand neu, am

Meisten interessirte , die zum Tbeil verstümmelte Musik

kaum hier und da, die Alboni wenig, noch weniger Bas-

sist Fedrighini und Bariton Latour. Mit der Gambaro
wurde die unwillkommene Elena da Peltre von ihrem

Schwager Merradante aufgetischt, eine Oper, der die

Kiasro's ganz und gar nicht fremd sind ; einer ihrer Acte

gesellte sieb bald zum vierten Act der Pavorita , oder

zweiten and drillen Act der Beatrice di Tenda. Die Fin-

sterniss der Oper suchte maa indess mit der Lucia di

Lammermoor aufzuhellen, worin die De Giulj. benannter

Gardoni und De Bassini, in Mangel etwas Kessern, die

ganze Slagione heraushalfen, weil Donizelli's Oper weit

mehr, als die vor- und nachher gegebenen, getiel. Belli-

ni'a unmittelbar darauf wiederholte Beatrice da Tenda mit

der Colleoni verunglückte , meist der Protagoruslin we-

gen. Es folgten dann 3, sage drei neue Opern: die

Antida di Siestina, del Maestro Edoardo f^'er/1; die

Lara, von Maestro Matteo Salri, und L'Atsedio di Brei-

via, von Maestro Gioraani Hajetti , die sämmtlich ,
im

strengsten Sinne, einen bescheidenen Piasro gemacht,

wiewohl es bei ihnen an Händeklatschen und Hervorru-

fen, was besonders heut zu Tage in den meisten ähnli-

chen Fällen hier zu Land nichts sagen will, keineswegs

fehlte ; jede von ihnen erlebte kaum aus Nolh fünf bis

sechs Vorstellungen. Herr Vera, Dilettant, von Paris

kommend, ist der Sohn der einst rühmlich bekannten,

mit einem Advoralen dieses Namens in Rom verbeiratbe-

ten Maser; seine Musik ist ziemlich melodisch, ohne Ei-

genheit, und im Ganzen malt, bei allem Inslrumcntallärm.

Von Herrn Salvi , einem Bergamasker , der unter Mayr

im Valerlandc, unter Sechter zu Wien die Musik studirt.

überdies von seinem Landsmanne Donizetii besonders

protegirt wird, halle man sich Manches erwartet, wurde

aber in seinen Erwartungen gelauscht, und es ist bes-

ser, abzuwarten , was dieser Maestro in Zukunft liefern

wird. Herr Merelli, Impresario der Scala, ebenfalls des-

sen Landsmann, hat ihn einstweilen für den Carneval

IH45 engagirt : das Honorariom ist aber unbekannt. Herr

Bajetti, Impresario der Scala, ganz uud gar mit allen ein-

heimischen Opern vertraut, zupfte aus den bessern Par-

tituren überall etwas heraus, eomponirte meist damit seinen

Assedio, vergass dabei das tüchtige Prügeln der grossen

Trommel sogar in einer in dieser Oper vorkommenden
geheimen Verschwörung nicht, und wurde von Freunden

nicht wenig beklalscbl.

Dieser melancholische Reichthum an Opern, Sängern

und Kessrliromineln wurde durch die beiden allerliebsten

Schwestern Milanollo im November ganz besonders er-

heitert. Mit ihrem Erscheinen auf der Bühne ging am
grossen, aber finslcrn musikalischen Horizonte der Scala

die Sonne und Nebensonne auf. Bride Künstlerinnen ent-

falteten in ihrem Spiele Kunstfertigkeit und Gefühl , die

mit Berücksichtigung ihres Geschlechts und zarten Allers

doppelt überraschten ; nun der schmachtende Vortrag der

Lehrerin Teresa, der lebendige, etwas kühne ihrer Schwe-

ster Marirtta, Alles zusammen wirkte auf die Zuhörer,

wie ein Eleclromagnelismus ; Beifallssturm, oftmaliges

Hervorrufen, Bis, Gedichte, Kronen waren hier an der

wahren Tagesordnung, und so haben denn die Milanol-

lo t auf der Scala acht Concerte gegeben; etwas Uner-
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bortes für Instrnmenlalconccrtgeber in Italien. Hilten sie

nicht ihre Reise nach Deutschland antreten müssen , sie

wären so bald von hier nicht weggekommen. Die Leser

dieser Blätter worden bereits im November vorläufig von
ihren beiden ersten hiesigen Academieen, zugleich aber

davon in Kenntniss gesetzt, dass sie um die Hälfte December
in Leipzig einzutreffen gedenken; wenn das aber, wie
icht zn zweifelst ist, auf ihrer Durchreise in Verona,

Venedig u. s. w. derselbe Fall ist, so werden sie wohl
viel später in Sachsen eintreffe«.

Im Theater Canobbiana Hess sich am 20. December
der Knabe Alfrtdo Joel ans Triest auf dem Piauoforte

mit Beifall hören. Man sagt, er besitze für sein zartes

Alter grosse Geschicklichkeit auf diesem Instrumente.

Von einem andern sogenannten Wunderkinde , von der

9jäbrigen Michetlina Beltotta aas Palermo heissl es , sie

überrasche in Neapel als Pianistin.

Dem. Francilla Pi.ris , die künftigen Carneval auf

dem Theater zu Genua singt, wurde hier zn Ende No-
vember in der Kirche S. Pedele mit dem Cavaliere di S.

Onofrio de' Marchesi del Castillo aus Palermo, der von
guter Familie sein soll , vermählt. Ihr Adoptivvater ist

nach Paris abgereist.

Vantt. Dieses in einer reizenden Gegend, nahebei
Mailand gelegene Grenzstädtchen, wo die vornehme Welt
der lombardischen Hauptstadt ihre Hertatvilleggiatura auf-

schlägt, bei welcher Gelegenheit Oper und Ballet stets

Geseilschart leisten , unterhielt heuer seine willkomme-
nen Gäste mit der wohlbekannten Lucrezia Borgia. Die

Protagonist! n Gazzaniga , Tenor San Ii und der exotische

Bassist Stefano di Broglio (de Breus) waren für unser

kleines Thealer gewiss grosse Helden. Weniger beglückt

war Fioravanti's in Oberitalien verstümmelter, allenthal-

ben mit Beifall aufgenommener Columella (ursprünglich

Pulcinella) , worin Herr Franchi die Titelrolle machte.

Paria. Der arme vergessene Rossini hat denn doch

wieder gefallen. Sein Barbiere di Sivjglia, welcher in der

heutigen Glanzepocbe der Oper seinen ehemaligen blen-

denden Glanz fast gänzlich verloren hat und von der mo-
dernen Schnurrbarlgeneralion nur allenfalls noch geduldet

wird, erregte hier, von der Agoslioi , der Annoui , dem
Tenor Pelosio, den beiden Buffi Guiddo und Terri vorge-

tragen, eine allgemeine Fröhlichkeil, die sich darauf in

Domzetti's Figlia del reggimento nnr tbeilweia kund gab,

indem der Vergleich ganz und gar nicht aushiell, wie-

wohl Jemand die possierliche Bemerkung machte : Ros-

sini sei anlikclassisch und Donizelli modernclassiscb.

Codogno. Dieser reiche MarklOecken halle so gut

seine Assoluti, wie die erste Sladl, und zwar die Prima

Donna De Ponli, Tenor Bozzetti, Bassisten Anloni , Ba-

riton Colmengbi, Buffo Leoni, sämmtlich assoluti ; über-

dies noch ein Ballet. Die Ponli, aus dem Mailänder (Kon-

servatorium, and Tenor Bozzetti können etwas werden;

die übrigen sind alle Bekannte. Mit Bellini's Puritani und

Donizetli's Elisir d'amore waren beide, Zuhörer and Sän-

ger, tofrieden.

Cataimaggiore. Die ans ihrem leichten Schlafe aber-

mals wachgewordene Gemma di Vergy, del Cavaliere Do-

nizelli, hat sieh diesen Herbst hierher verirrt. Die Bris-

son, Tenor Olivieri nnd Bassist Casanova hielten sich so

wacker in dieser Oper, dass sogar der Impresario und
der Maler auf die Bünne gernfen wurde. Nachdem die Ge-
sellschaft das Auditorium auch mit dem Barbiere di Siviglia

erfreut, ist sie nach Guastalla im Modcoesischen abgereist.

Castigtione Hellt Stiviere (reicher MarklOeckeu im
Mantnaniscben). Das hiesige neuerbaute Theater wurde
am 7. October mit Herrn Nini's allzumagerer Virginia

glänzend eröffnet, wozu ohne Weiteres die Sänger i die

wackere Mattbey , Tenor Baldanzi und Bassist Superchi
das Allermeiste beigetragen haben , weil di • Musik an
sich sehr wenig anzog. Superchi machte sich ebenfalls

Ehre in Douizelti's Belisario, worin auch die Altistin

Clory Morandi (eine Wienerin, wahrer Name unbekannt)
mit Kübscher umfangreicher Stimme als Irene vortheil

-

haft mitwirkte. Abermals ein Beispiel, dass selbst Markt-
flecken in Italien schöne, grosse, elegante Thealer und
Opere serie geben können. Dass zuweilen auch berühmte
Sänger und Tänzer ernten Ranges in diesen Orlen wir-
ken , bat vor nicht langer Zeit der Marktflecken Sore-
sina bewiesen.

(Forteetmng folgt.)

Feuilleton.
Die PariMr Journale veröffentlichten eise Zusemmenslellaag

der ungeheures Abgabea, welche die Theater tu die Armencaiie
ia Piri» xu zahlen heben. Während eines Zeitraum* von 35 Jah-
ren xtblte unter Andern die groaee Oper (Aeadeiaie rojrnle de ma-
niqee) 2,573,000, die Ii» liehe Oper 2,060,000, die Italien liehe

Oper nährend der leUlM 35 Jahre «61,000 Pranken, nämlich:

Jahre: Opera: Opera coaieae: lullen. Oper:
1807— 1811 293,000 334.000 —
1812—1810 305,000 337,000 —
1817—1821 382,000 323,060 113,000
1822 — 1826 314,000 306,000 120,000

*

1827— 1831 309,000 243,000 179,000
1832 — 1838 498,000 213,000 224.000
1837 — 1841 572,000 302,000 315,000

Die Abgaben, mithin auch die Einnahmen, haben aieb alle sait 30
Jahren in der grauen Oper fett verdoppelt, in der komischen aber
vermindert j ia der italienischen Oper lind nie »eil 25 Jahren fast

aufs Dreifache gestiegen.

In Copenhegen spielt Mit des 1. November v. J. eine italie-

sebe Operagesellseblft unter Leitvag des Herrn Maretini. Haupt-
milglieder «lud die Damen Forconi nnd Maninil, die Hei reu Rotii,
Paltrinitri, Torri, Prqfeti.

Wie die Revue mnsicsle de Paris sagt, lauten die Namen der
aieben Tone der Tonleiter in Chioesiichen lalgeadermaauea | co

(C), )u (D), piea-kaag (E), kang (F), aeang (G), kio (A),
pieu-rc (Hj.

Die Harmonie - Gesellschaft in London bnt ihre Winter-
Conrerte mit Händel"i Debora eröffnet, einem noch nie und nir-

gend (?) angeführten Oratorium, weiebes auf alle Dürer den leb-

baflcatea Eindruck machte.

Stb. Baeh'i groise Paulen ist, mit friaiiiiiieher Ueheraetiaog
von Maurica Bourget, bei Schlesinger ia Paris erschienen.

Der Pariser Cauatioaahof hat eine Entscheidung des daaigea
königlichen Gerichtshofes beititigt, wonach daa Eigeulbna drame-
tiseber Werke 10 Jahre lang nach dem Tode dea Verfassers dam
Erben desselben verbleibt.

Heinrich Riihoy bat »ein« Stella ala Prafenar der Maaik aa
Edinbarger Cooicrvatorium niedargelegt.

by Google



105 UM*- Febnrar. LVo. 6. 104

In Ptm gaiel **r *°» B«lnmiaeke». Theater dir ms* ctmn
Ofen 11 FuUwi, Maaik voa Ptrtiani, daa Gautea dar beki nu-

ten Sängerin dieeea Namen«.

( Pari* tat Hb Caaiite caaa*meae*trelea . » M»ttini J»-

Mtbst eiae Sinuc in errichten and xa di^Mwi Zweek« «to« Sob-

aeriptien an erüfncn. Di« Statue «all aotariWr aaler den Perialjt

der greifeB Oper, oder ia da« Foyer deraelbca komaien.

Pmutnm itt aew Mllgtledf der pbnbvraeeteehea GaaeÜaalraa

la Haan «rneoat ward«*.

Im dem xa eiatr aolikea grieehiiehen Bühne amrefermUa Cir-

co« Fraoeoai xa Paria aalt Euripidet' Medea arTgcfülirt werdaa
,

Htctor Berliot schreibt daio dir MoaHc.

Nachaten imaal >«li ia Meiaeaa «ia f r»««» Maaaergeaaa Raa*«

«/«feiert wcrtUe, daa mehrere Tage dauern wird. Ea bat sieb ein

CaaUe («bildet, weicher daa Yorbarertansao daaa trifft aad bei

dem die Aumrldnugea aur Thciloahme ja dem Feite au bewirke a aiad.

lo Praaklart «ai Mar* iat Hne oeee rrnete Oper r»a tfoyi

I Srkmiti: „Daa Oalarfcat tu P*d»rb«ra " arit Beifall reRebca wnt".

• dra. Der Maaik wird «Mb« draaelieche aad barmauiaebe Tuch Ii«

;
kalt, ala Mrlodia aad originelle Erfindung ungelegt.

Abi OT. Deeraiber r. i. «tarb in Bertin der mrbr all «ebt-

I
aifrjabnrr Kaataaeraiaatker Htnnnamm , ariaer Zeit berühmt ala

Vkahanceliitt aad Lehrer aaf dtaaaai laetramcate.

Ott Bull tat jetat ia Nordamerika uad bat ia New - Yerk mit

i

«t&rmitrhem Beifall Ceaeerte gegrbea.

Der «eil ritlea Jabrea ia Praabfort an Maia wirkende aaa-

i getaickaeie Uetauaiebrer FtUx liontoiu iat al, Hmteiwr de« tie-

' sänget aa daa Maillader C«eserv«l«riuui der Muaik berufen worden.

Ankttndf gung-en.
Im Verlage der Unleraeiehnelen aiad aa ebea mit Bigeatbumi-

reebt erschienen i

Trols IMvcrtlsscmeiits
snr Don Sebaatien

pour Le Piano

V
Henri Herrn.

Op. 139. Li*. 1. 2. 3. I 25 Ngr.

Nachaten« encheiaea. ebea to i

fJnf brillant pour le Piano, tur Mina d'Amhr.

Thomas p»r Ed. froff. Op. 97.

1/ fandtaloiiHC . Troüieine grande Valte originale

par Ed Wolff. Op. 98.

Leipzig . dea A. Kewewwr f«44.

C. M. Ta Weber*«
Ouvertüren itt Partitur

aa «Va Overs Oberaa aad Freiuhüts, ao wie die Jabel- Oarrr
iurr t |j |; TMr. (Sabicriplioaapreta k I — 1} Tblr.) und

jttU aait EigentnunaeTecht ereebieaea. Früher ertchienea i

leben Opern- Ouvertüren In Partitur.
Sabser. - Prata eaeaplet ia einem Buie 3t Tblr., «iaaala • 1 Tblr.

ihjrrb alle Moeih aad Bachbaudluaaea aa haben,

et Li« , H*J«l«>ait»<*f'»«kr Baak - a. Maaakalieakaadlaam.

Bai Jateanni Pater Äpehr ls> Braaaeehweif er-

aebaiat nächstens aait EigralkwauaacM s

Jl a r a 9

paaj i raaaaaliube Opa* ia drei iictaa to» Ott* JVeaaafrr, Musik

i

«aa J—wmk ^Vesser, CapaUaicMi« aaa StadttbraUr ia LeipeigV »
rallaUadlgea Ciavier - Aatxuge «aaa Coaapaaialco. Dia einaclaea

Stiebe, aa wie die «bliebaa Am»|tatali, felgea aogleiek aaeb.

Bei Fr. Mltttaarr ia Lcipalf; nl aa ebea ereebieaea:

IHe erste Walpurglsiiacht.
Ballade von Gtwtke flkr CImm- und Orchester

eaa^aairt roa

Felix .nendelfcH»hn-Marth«ldy,
Op. 4*0.

Claviexaa»»ü>? 4 Thlr. SinfslimmeD 2'/a Tblr.

{Partitur uud Orduulovtimmcu rncArwen Anfmn^ Muri al. J.)

In der hnaigl akehi. Hef- WaarkeBen Haadlirog «aa f. F.
IffrmrT m Dreadea rraeWiwt aik Ki|;eatbaniarrrBt iai rotlaia.

fjBB ClaTicnaaaag« und ailen übrigra gebrAacbliebaai Aa-aaaareaaeaaau

Mens!.
der letzte der Tribunen,

grosse Lragiscke Oper in ftlnf Arten.

and :

Oer fliegende Holländer,
romantische Oper in drei AnfzOgen,

faej

Hichard Wagner,

laa Verlar «oa Carl PMS ia t! erlin aiad aa ebea aait

Kigealliunarrcbt eraebieara i

I.ft kc Ilhorn et Griebel • Graad Duo poar Plaae et Via-

leaeelle aar de« aaotir« de rtipera i La fillr du RejriaMat aV Do

aiscHL 1* Tblr.

ideea «au Piaaa et Viola«. H Tblr.

jHavyer . Chiarle», Secoad« Valae-Etade pour Piaao. Oy.

ff. 7fSj».
«.'abrle-lnbl, W. , Troii Drrert'MrmenU prorrna. et brikl

poa* Pi..<. et Pldtr. Op. 107. U«. 1. SO Sgr.

Inilui. Lard Lojchiara*. buMriatiKb« Ballade aaeb Waa-
ter Scott tob Wolfgaag Müller , für eiae Baiailiuaaac aa. Piaao.

Uo. 67. 90 Sre.

ytfiucr, C« t Drei IJeefer «on Dtlia lieleaa, ftr ein« SiaritiaaaK

aail Pmn. Op. 14. «8 Sgr.

Druck and Veriteg von HrcilkopJ und Härttl in Lttipxar mwi «Bier deren VeranlworiJwbkeil.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 14,,n Februar. M 7. 1844.

I Saft. Birk'« Choral Gesäuge and Ceolat««. — Rrtmi»*tn. — /VacAnVAfr«. Berbslopero ia Italieo o. . w. (Farltetxnng.)

Au* Leipaig. — FtuiUtto». — ^iJw.dij-njr».

&r&. Aids'« Choral-Gesänge und Cantaten.

Mitgetheill von Mosewius *).

Der «ihre Knastrirbter folgert leine Regeln aus seinen

Geschaaeke, sondern hol »einen Geaebmark aarb dea

Hageln gebildet, woleba die Malar der Saeba erfordert.

Es i»t schon öfters angedeutet ond wiederholt auf

«Ins Bestimmteste ausgesprochen worden: dass die von

Phil. Em. Bach herausgegebenen Cbnralgesänge Seb.

Back'* tiicht. für die Leitung des Gemeindegesanges har-

monisirt und bearbeitet wurden. Nichts desto weniger fin-

det sich bei Beurteilungen itacAVscher Kirchencomnosi-

tiouen der früher von Abt Vogler uod von Carl Maria

v. Weier "für ihr Crtheil ober die Bearbeitung Bacli-

scher Choräle genommene Slandpunct immer wieder bei-

behalten; ja man geht sogar noch weiter und verwirft,

einseilig nur den nächste» Zweck des Chorales für den

kirchlichen Gebranch im Auge behaltend, die ganze künst-

lerische Form der in Rede stehenden Bearbeitungen als

choralwidrig und unkirchlich. Allerdings leitet die Vor-

rede selbst, welche Phil. Em. Bach der Choralsammlung

Vordrucken Hess, zum Verkennen des eigentlichen Zwe-

ckes dieser Gesänge, ihres Verhältnisses zur Kirche und

zum Gottesdienste und legt den Grund zur Voraussetzung

einer Absicht, welche unser Meister bei dem Entwürfe

seiner Choralgesänge nie gehabt bat, nie haben konnte.

Phil. Em. Bach verspricht nämlich in dieser Sammlung

ein vollständiges Choralbach zu liefern , freilich , wie

ausdrücklich gesagt wird, nicht zu kirchlichem Zwecke,

sondern „ für Kenner der Harmonie , für Lernbegierige

in der SeUkunst, um Muster für Oiessende Millelstim-

men zu geben, den Anfang in der Composition, statt mit

dem steifen Conlrapuocte, mit Chorälen zu machen."

*) Die nachfolgenden, tcboo im Jabre 1839 geschriobeaen Auf-

sitze waren ursprünglich *ur Begleitung einer Ausgabe BaeK-

»eber Cboralgeiänge mit unterlegten dasu gehörigen Testes-

worlen beitiajnl. Die ÄeeiteVscbe Aufgabe der Choräle bat

jaoe beabsichtigte uberflüssig gemacht. Das hier ussständheh

Erörtert« ist dort ia der Varrede ebenfalls be»»r»ebea wor-

den and bat weitere AuMiusudcrsetiungeu zur Folge gebebt.

Dennoch hole ich, durch Verliffenlltcboug dieser nun abge-

küntro aad Ibeilweise veränderten Artikel auf Seb. Jlaeh't

Cantalea uadCboralgesiiog« nicht nur ran Neuem anfaerksaa,

Modern auch sogleich die AecAer'scke Aangabe der Gesänge

•och geaeioHÜliiirer tu «achco. ^ , >r/„Mpr .

4». Jahrgang.

Beiliufig wird angeführt , dass simmlliehe Chorile von
Bach für vier Singstimmen gesetzt wären , ond der den

Tenor zuweilen überschreitende Bass wird dadurch ent-

schuldigt, dass der Verfasser jederzeit ein serbsiehnfüssi-

ges bassirendes Instrument zur Begleitung mitgespielt habe,

lieber die ursprüngliche Bestimmung dieser Gesänge
schweigt die Vorrede, und es bleibt Jedem überlassen,

das Nächste anzunehmen, die Chorile seien an und für

sieh , wie sie nach ihren Ueberschriften ans vorliegen,

bsrmnnisirt und die mehrmalige harmonische Bearbeitung

eines und desselben Chorals (wir Gnden einige sechs, ja

sieben Mal verschieden harmonisirt) sei eben nur als ein

iel vielfach möglicher technischer Behandlung enl-

Zwar bemerkt schon Seb. Bach's Biograph For-
int bei Erwähnung dieser durch Phil. Em. Bach her-

ausgegebenen vierstimmigen Choralgesänge : „dass sie

meistens aus des Verfassers Kirchenjahrgüngen genom-
men sind."- Niehls desto weniger enthält noch die All-

gem. Musikal. Zeitung in No. 28 des zwölften Jahrgangs

(1810) neben der halbriohtigen Bemerkung: ..Back schrieb

diese Choräle nicht, dass davon bei der Gemeinde Ge-

brauch gemacht werden sollte," ohne weitere Prüfung

die durrhaas unrichtige: „jene vierstimmigen Chorile

schrieb Bach einzeln and gelegentlich Utrils für die Tbo-
maoer, damit sie dieselben bei Privatveranlassungen (Neu-

jaarsingen u. dergl.) in Gesang ausfuhren möchten, tbeils

für seine Schü/er in der Composition , damit sie diesen

als Beispiel und Muster dienen sollten." — Weiler Fin-

del sich in den ersten zwanzig Jahrgängen der Allgem.

Musikal. Zeitung laut seines allgemeinen Registers keine

Erwähnung dieser Choralgesange. Erst mit dem Hervor-

treten der Passionsmusik nach dem Evangelium Matthäus

wurde die richtige Einsiebt in das Wesen dieser Gesänge

gegeben. A. B. Marx bat sich mehrfach und eben so

umfassend , als ein inniges Verständnis« der Bach'sehe»

Werke offenbarend, in den die Aufführung der Passions-

Musik einleitenden Abhandlungen , wie sie in der Berli-

ner musikal. Zeitung erschienen, darüber ausgesprochen.

In dieser, wie in der bald darauf im Verlage der geach-

teten Trautwein'sohen Musikbandlung erschienenen Pu-
sionsmusik nach dem Evangelium Johannis liegt die Ab-

sicht und der Zweck der verschiedenen Bearbeitungen

dieser Choräle deutlich zu Tage. Die bei Simrock er-

schienenen, von Marx herausgegebenen sechs Kirchen-

canlateti enthalten ebenfalls Choralgesinge, in gleicher
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Weite, wie in der Passionsmusik angewendet. Da sjei

nun diese mit in jene Sammlung aufgenommen befinden,

so lin| «in Vergleich ihrer Form and Hannonisirung mit

den übrige* der Sammlung dir Entstehung wie die He
deubamkeil jedes einzelnen tob ihnen efcenfalla veraiia-

setzen. Schon die vier in der Matthäus - Passion enthal-

tenen verschiedenen Bearbeitungen der Melodie zu : ,.0
Haupt voll Blut und Wunden," von welchen drei ihr««

Cbaracler aufs Vollständigste umgestalten, zeigen deut-

lich, dass sie eben dadurch mit dem ganzen Werke auf
das Innigste verschmolzen, wesentliche Tbeile dessen ge-
worden sind, und dass, wie schälzenswerlhe Beispiele

sie auch immer für die harmonische Behandlung des Cho-
rals an sich sein mögen, sie ausser dem Zusammenhange
mit dem Werke betrachtet, aus ihrer Sphäre gerissen,

ihrrs eigentlichen Wesens entkleidet und falscher Beur-
teilung Preis gegeben sind. Wenn die Cboralgesänge einen
und denselben Gesang in verschiedenen Tonversetzungeo
enthalten, wenn diese, obgleich unter einer und derselben
Ueberschrifl , nicht nur durch die Versetzung, sondern
«nch durch klein« Abänderungen der Melodie in der
Hauplstimmc, vorzüglich aber durch ganz auflallende, mit
den durch die Ueberschrifl angedeuteten Texleaversen in

gar keine Beziehung zu bringende harmonisch bedeu-
tungsvolle Behandlung sich von einander unterscheiden,
so müssle nun doch wohl voraussetzen, dass nicht blose

Willkür oder der Zufall allein, sondern eise besondere
Veranlassung zu solcher mit Consequenz durchgeführten
Absichllickkeit geleitet haben müsse. Und kennte mau
nichts weiter von den Choralgesängen, als die fünf Be-
arbeitungen zum Gerkantschtu herrlichen Linde: ,,Ü
Haupt voll Blut und Wunden," so müssle eine Verglei-

chung dieser mit den einzelnen Textesstrophen nicht nur
auf den richtigen Weg, sondern auch weit eher zur Be-
wunderung und gefühltesten Anerkennung der liefen Auf-
faasung des Textgebaltes durch Seb. Bach, als zu einem
Vergleiche mit einem hirngespinnstischen , angeblich in

Allgriedienland erwachsenen Choralsystem geleitet haben.
Doch wie schon erwähnt, ist der Herausgeber der Che-
ralgrsänge selbst nicht ohne Schuld an diesen entstan-
denen Irrlhümern. Ausser der Vorrede leiten auch die

L'eberscliriften der einzelnen Gesänge dahin, welche gross-
tenthcils nur die Lieder bezeichnen, tu welchen die Me-
lodieen ursprünglich gesetzt wurden, ohne alle Rücksicht
darauf, zu welchen nach der Melodie jener Lieder ge-

sungeneu Dichtungen, geschweige denn zu welchen Tex-
tessliophen aus ihnen Sei, Bach sie angewendet hat.

So stellt z. B. der Choral» „Befiehl du dein« Wege,'-
wie wir ihu in der Mollbäus- Passion finden, unter .No. 87
der Choi algesänge, Ausgabe von 1784, mit der Ueber-
srtuci; ,.0 Haupt voll Blut und Wunden," was allen-
falls noch zu rechtfertigen wäre, da die unter No. 78
der Sammlung stehende Bearbeitung dieses Chorals zu
den Te\iekslrophen : „Ich will hier bei dir stehen" und
„Brketine mich uiuiu Hüter" nur in einigen Zü^en von
jener abweicht. Wenn wir aber unter No. 338 den Bus*- l

oharal: ,,/cA armer Mensch, ich armer Sünder steh'
\

hier vor duttes Strafgericht'' mit der Ueberschrifl

:

„Wer nur den liebe* Colt laut walten" finden, so ist

es unmöglich, die Bearbeitung mit irgend einer Strophe
|

den Liedes in Einklang zu bringen. Denn selbst ihre Be-
ziehung auf die zweite Strophe des Liedes: „Was bel-
len uns die schworen Sorgen" wir« unzulässig, da jene
Bearbeitung allenfalls den schwer gefühltes Druck des
Kummers und dnr Sorge, niemals aber den Trost in Leid
und Traurigkeit anschaulich und fühlbar machen kann.
Man urlheile selbst.

Schtusschoral aus dert'antate zum eiljren Sonn-

tag nach Trinitatis:

„Siebe an, dau deine Gelterfnrcht nicht Icochefei wird."

1
der »leh' hier vor Got -

|pf Ao - (re - lieht

,

der, ii ml zeh* nicht mit mir inj Ce - rieht t
Er-

Singitimmr.

wm-i—

|

ha,—Sl_5

Fundament.

bsr - bis dich, er • bar - ae dich, Gott,

f
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i
nein Kr - bar - mer, 9 - ber mich.

r 1 " r Itttirfü

!

St-*;? y if- -* » ,
—

r fr r
r

In dem Abdrucke dieses Chorals, Seite 196 der oft

-

nannten Sammlung, linden sieb nachstehende Varianten,

Taxt 4 in Alt/, Taet 5 im Tenor o:

N 1

T 5 t
[
-^ Wir werden Gelegenheit finden.

auf diese Cantate zurückzukommen. —
Diese wenigen Beispiele allein zeigen auf das Deut*

liebste, das5 die in Rede stehenden Choralbearbeitnngen
weder zur Begleitung des 6emeingesanges bestimmt waren,
noch überhaupt dazu gebraucht werden können, da die be-

weglichen aus dem speciellen Sinn- und Wertausdruck
hervorgehenden Mitlelstiaamen, selbst dieGrandsthnme, bei

4er Führung; des Volksgesanges gam im Gegentbeile den*
selben geradezu stören und verwirren würden, IUI! ihn
m regeln und zu leiten.

(Forum od- folgt.)

R ECEN8IONEn.

Liedersehau.
(•••hUst.)

Vier Lieder für eine Sopran - oder Tenorstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte, componirt von Jtä. Stern.
Op. 17. Berlin, bei Schlesinger. Preis % Thlr.

„Erstes Begegnen," Poesie von Dingelstedt (Brueh-
släek ans seinem Gedichte: Die letzte Liebe). Wie ist

nur Herr Sien gerade auf diese ganz vereinzelte Epi-
sode gekommen, um sie in Musik zu setzen? Gewiss
wird der Dichter selbst dadurch überrascht, da wir von
ihm so viele schöne, wahrhaft lyrische, selbstständige Ge-
ilich te besitzen, die zur Composition anregen, während
•»** Fragment so matt and farblos erscheint. 8o hat denn
auch die Phantasie des Componisten sieb nicht daran er-
wärmen können. Geteilt sieh nun za solcher Apathie noch
fehlerhaft« Deeiamation, wie z. H i

Da meine Abschrift nicht dem ZforA'schen Autograpben
entnommen ist, so bleiben diese beiden Töne unverbürgt.

Im ersten und zweiten Taete des zweiten Theiles fehlt

die Singstimme im Bass, an deren Stelle steht der Fun-
damcntalbass, in Folge dessen der Tenor verändert ist in

:

Do b« - U - INI

so ist das Resultat wohl kaum zweifelhaft, und das nicht

glückliche Bestreben des Componisten, den fragenden
Ju-bluss des Gedichtes wiederzugeben, vollendet erst recht

den Eindruck des Fragmentarischen und Ungenügenden.
Wie frisch und behaglich angeregt fühlt man sich dage
gen durch das folgende Lied : ,, Morsen marschiren wir!'*
(von Hoffmann von Pallersieben). Es schreitet in seinem
kecken Marschrhythmus ungemein natürlich und abge-
schlossen einher, und nimmt gerade so viel von dem
Volkston an, als es braucht, um populär zn sein, ohne
verbraucht zu erscheinen. Zu bedauern ist es nur, dass

der Coaoponist, ofenbar aus dem Bestreben, durch etwas
besonderes den natürlichen Gang des Ganzen zu unter-

brechen, in dem übrigens so ansprechenden Refrain (nnd
war im fünften Tacte, S. .> i durch eine förmlich wider-
wärtige Härte dem günstigen Kindrucke schadet ! Das«
Herr Stern den Dämpfer eines pp. anf seine Kühnheit
setzt, ändert wenig.

Auch der Auffassung des dritten Liedes : „DieThrone"
von H. Heine, geben wir unsere Zustimmung. Das ein-

faeb- schöne, sanft klagende Gedicht regt durch seine
weiche, gut geführte Melodie , wie überhaupt durch Ton
nnd Haltung die rechte Emplindung an. in Folge der
übrigens gat motivirten Harmoniewendung nach Fdnr
('S. 10 im achten Taet) würde es gewiss wohllhuender
sein, wenn auch im neunten Taet das * statt des h noch
vorwaltete, so dass der Qnintsextenaecord erst mit dem
letzten Viertel einträte.

Das vierte dieser Lieder (naeh einem Gedicht von
Hücker!) bewegt sich in einer nicht eben hervorstechen-

den, aber recht wohlthuenden Cantilene, nnd hinterläsat

einen sehr freundlichen Eindruck. Die wirklich störende

Dehnung auf:

kein Wirt - eben

«od sei's — M
wie leicht wäre sie zn vermeiden gewesen

!

Noch wollen wir ia Beziehung anf den werthen Com-
Cooisten einer recht erfreulichen Wahrnehmung geden-
en, die für die freie Entfaltung seines Talentes nicht

ohne Bedeutung ist. Wir bemerkten nämlich in dieser

Sammlung mit wahrer Freude, dass leine Begleilungs-

weise viel sorgsamer uad — einfacher geworden ist, als

wir nie in einem früheren Werke fanden. Sei es nun,

dass durch unsere freundliche Mahnung, oder doreh eigene

bessere Ueberzeagung diese günstige Metamorphose be-

wirkt wurde i wir freuen ans aufrichtig darüber. —• Der
Erfolg ist unverkennbar! —

Im Begriff, unsere cursorische Liedersehau za be-

schliesaen, werden wir noch an eine sehr werthe künst-

lerisch« Individualität erinnert, der wir an nnserm Be*

danern in der neuesten Zeit so seilen auf dem Felde der
musikalischen Produetion begegneten | wir meinen den

ebrenwerthen Tonsascbek in Prag, von dem uns nun wie-

der eine ganze Reihe von Gesangwerken zur Anzeige
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und karten Besprechung vorliegen, die sämmllich bei

A. Cranz iu Hamburg (und zwar in höchst sorgfältiger,

geschmackvoller Ausgabe) erschienen sind; nämlich:

Gedichte von Friedrich ron Schiller, ia Musik gesetzt

und den Manen des Dichters gewidmet von iV. To-
masrhek. Op. 85 - 89. Fünf riefle. Preis jedes Hef-

tes 16 Ggr.

Ferner

:

Drei Gesänge, componirt für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Op. 02. Preis 14 Ggr., uud

Drei Gesänge, gedichtet von Schutt, componirt für ein«

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 77.

Preis 14 Ggr.

Fünf Hefte von Scbiller's Gedichten! Gewiss eine

seltene Erscheinung 1 - Jeder trägt Scbiller's Namen im
Herzen, oder doch anf den Lippen; er ist Deutschlands

Stolz — ; ja, es gab und giebt noch Viele, die ihn ober

Goethe erbeben : und doch, der schönste Lohn des Dich-

ters, das beneideaswertbe Glück, getragen anf den Wal-
len der Melodie, im Munde des Volkes fortzuleben, wie

unverbällnissmäasig karg wurden sie gerade Ihm zu Theil,

dessen Herz ungleich feuriger schlug für seiu Vaterland,

als — manches andere grosse Dicbterherz ! — Wenn
es sich nicht längnen lisst, dnss viele seiner Gedichte

durch ihre vorherrschende Reflexion, durch eine gewisse

rhetorische Breite der musikalischen Behandlung niehl

durchaus günstig sind , so sind sie dagegen dsreh ihre

Gedankenfülle, durch erhabene, rein menschliehe Gesin-

nung, durch den Zaober ihrer überzeugenden Wahrheit
vor vielen andern geeignet, mit Sang und Klang darch's

deutsche Vaterland zu ziehen und Sinn und Herz zu
stärken. — Zum l'nmuth aber steigert sich die Wahr-
nehmung dieser auffallenden Vernachlässigung, wenn man
bedenkt, an welehe unerfrealiebe, oft ungeniesshare Dieb-

tungen zuweilen die Componisten ihre Melodieen ver-

schwenden !

Wir ebren und loben daher die Pietät des trefflichen

Tomaschek, der durch seine Melodieen Scbiller's Namen
in lyrischer Beziehung seiner Nation wieder in's Ge-
däcbtniss ruft, und sind überzeugt, dass er dadurch viele

Herzen erfreuen wird. Auch dürfte sein Beispiel nicht

ohne Folgen bleiben. —
Was nun die Auswahl und die musikalische Behand-

lung der hier gebotenen Gesänge betrifft, so wollen wir

nur im Allgemeinen erwähnen, dass diese fünf Hefte vier-

zehn nach Form und luhalt sehr verschiedene Composi-

tionen enthalten und einen Climax bilden , von dem ein-

fachen Liede: „Das Mädchen aus der Fremde" bis zu

dem fast zur Cantate erweiterten „Frühlingslicde," für

drei Solostimmen «ad abwechselnden Chor.

Sinniger Ernst und ruhiges, gefälliges Abspiegeln
' adeln, gefühlvollen Diebtungen cbaraclerisiren diese

mposilionen vorzugsweise} würden Einige darin den

immer (oder zuweilen wohl auch den Firnis*) der

neucslm Schule, vorzüglich in Hinsicht anf den Gesang,

vermissen , so wollen wir ihnen nicht widersprechen

;

sie werden dann aber so gerecht sein, sieh durch die

wahrhaft gemülhliche Auflassung, durch die seltene Cer-

rcctheil und durch eine gewisse Innerlichkeit, die auf

der

diesen Gesängen rohl, entschädigt zu finden. Wir wol-

len nicht genaue Forschungen darüber anstellen, ob die-

ser Gesaogcyclns, dieser Erinnerungskranz für den gros-

sen Dichter, nicht schon vor Jahren entstand ; wir wol-

len auch nicht eigensinnig darauf bestehen , dass Alles

gut und neu und schwunghaft sei, was er uns bringt —
wir würden sogar Einiges bezeichnen können, das ohne

Nachtheil für den vollen Werth des Ganzen einen ge-

fälligem, nun ja, geschmackvolleren Zuschnitt nicht ver-

schmäht haben würde. — Wir wollen nicht verschwei-

gen, dass gleich das erste Lied: „Das Geheimnis«" sieb

nur sträubend in die Form einer Melodie, einer Be-

tonungsweise fugt; wie wir denn überhaupt nicht unrm-

pliudlich gegen einzelne Schwächen dieses umfassenden

Werkes sind. Dennoch beerüssen wir diese reiche Gabe

mit Dank und Freude, und empfehlen sie allen Gesan-

und dem Kreise Derer noch besonders, die

nicht

gesfreunden,

durch die ans

men lassen.

Haben wir ans in der Voraussetzung nicht geirrt,

dass mehrere Compositionen der Schiller'scbeu Gedichte

einer frühern Periode angehören, so sprechen ia der That

die beiden andern oben bezeichneten kleinen Liedersamm-

lungen sebon durch ihren Gegensatz für unsere Conjeclur.

Jedes der zwei Hefte enthalt drei Gesänge, und je-

des derselben athmel frisches geistiges Leben. — Auch

das durch die etwas dubiöse Preisertheilung berühmt ge-

wordene Lied Gndet sich unter ihnen , und dürfte wohl

den bessern Compositionen dieses Gediebtes vollkommen

ebenbürtig sein. — Auch das vielbesungene „Hochland"

beschenkt Tomaschek mit einer Melodie, und »war mit

einer recht ansprechenden.

Unter den drei Gesängen nach Dichtungen von Schutt

beben wir, vorzüglich wegen der zarten und geschmack-

vollen Behandlung und Ausführung, „Das letzte Lied der

Nachtigall" hervor, das ohne Ziererei uud ohne Ueber-

treiboog die Situation so schön bezeichnet und überhaupt

in Melodie und Begleitung so trrfllirh harmonirt, dass

man sich wahrhaft daran erfreuen kann. —
Uns aber sei es erlaubt, diese Liederschsu mit einer

kurzen Apostrophe zu scbliessen, die vielleicht hier nicht

unpassend erscheinen dürfte

:

Woblin. iar dcotteben Lieder, tlrSnt bia dnreh't welle Laod,

Und schlingt am Dealtebltad« Gaue« der Eiairtebt fettet Band!

Dringt lief in edle Herzro, pflenxt liihnet Streben fort!

Tool laut Ter Kütifctlbrooeo, and tchirmt der Freiheit (fort!

Et tollen untre Lieder den Edlen aar tirh weib's.

Und rein, wie deattrfae Lieder, aach dealtche Berxen teio t

AI-

Nachrichten.

Herbstopern in Italien u. *. w.
(Porttet nag.)

Venna (Teatro Filarntonieo). Donieetli's Don Pmv

quale befriedigte als Musik nicht sehr; der Buffo Rover«

(Protagonist). Bassist Marchelli genügten, und die Prima

Donna Zecchini .... In DoaizeUi s Elisir ging es ganz an-
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den; nebst den benannten Rovere und Marchelli wirkte

die brave Boeeabadati (Augnsta) uad Tenor Ciaffei : Zu-

hörer and Singer waren vergnügt und die Tbealercasse

lästig. DonizeUi's dritte Oper: La Kiglia del reggimento,

machte eines abscheulichen Fiasco, zog mit einer langen

Nase ab und machte schnell dem Elisir Platz, la der

nachher gegebenen vierten Donizetti'scben Oper, der Re-

gina di Golconda, erwarb sich die Boccabadati (Titel-

rolle) und Rovere besondern Beifall. Da die Boccabadati

Ende Novembers, eingegangener VervUicblungen wegen,

abreisen musste, debülirle die Calenna Oelci (die meh-

rere Monate von der berühmten Pasla Unterricht genos-

sen) in den noch gegebenen wenigen Vorstellungen des

Barbiere di Siviglia zur Zufrieden heil der Zuhörer.

Auf ihrer Durchreise nach Deutschland gaben hier

die rühmlich bekannten Schwestern MUanolio , Teresa

oad Marietta, mehrere Concerte mit ausserordentlichem

Beifall.: •

Vicerna (Tetro Bericd). II ritorno di Pnlcinella dagli

studi di Padova, vor wenigen Jahren von Pioravanli Sohn

sn Neapel componirt und seither stets mit Beifall gege-

ben, hat eine ursprünglich achte BulTumusik und neapo-

litanische Physiognomie (sie ist dialogisirl im neapolita-

nischen Dialecl); in überilalien wurde ihr blos der Nar-

renchor (worin Narren im Narrenhanse die Ouvertüre

aus Rossinis Semiramide acht komisch vortragen) und

ein sehr bübsobes Terzett gelassen, alles Uebrige gehölt

allerliebsten andern Maestri moderni an, deren Slücke

sn jenen, den beguadigien von Fioravanti, wie die Faust

auf's Auge passen. Puleinella in Columella umgewandelt^

ist statt einer Opera bufla eine abgeschmackte Pastete

geworden, die ohne die beiden Originalste ke ganz un-

geniessbar sein würde. So war es denn auch hier mit

diesem Colamella, nach dem man so sehr lechzte, im
November der Fall. Die Sänger: die Agostini und Grini,

Buffo Cini (Protagonist), Tenor Gaja, Bassist Mona-

chesi u. s. w. thaten ihr Mögliches, aber ausser benann-

ten beiden Stücken interessirle alles Uebrige der Oper

wenig. DonizeUi's Gemma di Vergy gab hierauf henann-

len Virluosi weit mehr Gelegenheit, sich bervorzulhua.

Mit dem Barbiere di Siviglia schloss die Siagione fröhlich.

Padua. Spät, den 31. Octobcr, begann hier die Sta-

gioae mit DonizeUi's Don Pasquale, ziemlich gut; ein-

heimische und exotische Sauger (die Leva, Tenor Pau-

lin , Buflb Lazio und Bassist Bonafous) welteiferten mit

einander, aber die Leva trug den Preis davon. Sonder-

bar werde die beabsichtigte und so sehr gewünschte lu-

stige Figlia del reggimento nicht gegeben, dafür aber

dessen trauriger Marino Faliero m it der Beltrami- Ba-

rozzi und einem anfänglichen Fiasco, der sich in der

Folge kaum erholte.

Trent». Eine traurige Seeoe fand hier am 28. Octc-

ber, der ersten Vorstellung von Verdi's Nabueodonosor,

Stelt. Die Belloni = Abigaille, die Dali' Argine — Fe-

nena, Herr Biaecbi = Nabucco, Eugenio Santi = Zacca-

ria, nebst dem Tenor hussi- (juerra erfreuten sich s&mmt-

lieb eines ziemlichen Beifalls, als im Augenblicke, in

welchem der Blitz dem Nabucco die Krone entreissen soll,

Herr Biaeehi sich allzusehr dem Eisendrath nable; der

Blitz traf ihn heftig asa Kopfe aa

j

det zu Boden, worauf schnell der Vorhang herabgeUe-
I sen , die Oper geendigt und aur einige Tage verschoben

;
werden musste, weil eine der zwei Wunden, die der

i
Sänger durch jenen Zufall davon trug, ernsthafter Natur

1 war. Herr Sanli übernahm hierauf die Rolle des Na-
bucco, Bassist Selva jene des Zaccaria, und schon am
1. November wurde die Oper wieder gegeben, (Herr Bi-

aecbi auch bald hergestellt. Nachdem man einstweilen

um die Hälfte desselben Mouals Bellini's Capuleti mit der
Francescbioi-Rossi gab, trat Herr Riacchi den 21. aber-

mals als Nabucco zur grösslen Freude der Zuhörer auf.

In dem zu Anfang Decembers gegebenen Rravo von Mer-
cadante fanden die Sänger nur tneilweise Applaus.

Venedig (Teatro S. Luca). DonizeUi's Elisir d'amore
mit ziemlich gutem Winde, aber die Mannschaft (die

Mazza, Tenor Berlolasi, Visanetli und Manari) machten
leider eine sehr kurze Fahrt; die Kinder Viauesi lösten

sie ab und producirlen sich in dem mit zwei Stücken
aus der Cbiara di Roseuberg geflickten Columella (s.

Vieenza) ab.

(Teatro S. Samuele.) Mit sehr massigem EolreegeM
aaterhiell man sich ziemlich langweilig bei Douizelti's

Mariuo Faliero, in welchem die Gabbi als Elena die Bc-
günsligte, Roddas (Titelrolle) nicht bei Stimme war, die

Herren Pcaso (Israele), Tenor Coaana kaum genügten.
In Pacini 's SafTo, worin die Gabbi, die Adelaide Ceccooi,
Cosma und Roddas die Hauptstützen waren, ging es viel

besser. Herrn Galli's nachher wiederholter Varbacb fand

wenig Anklang, und man tappte sogleich nach der Bea-
trice di Teuda!

(Teatro S. Benedetto.) Donizetli's Figlia del Reggi-

mento mit der Zoja, der Lega, Tenor Malvezzi und Bas-

sisten Soarez , fand , obgleich die Zoja noch dazu einen
Walzer aus Fioravanti 's Zoccolaja einlegte, nicht jeae
Aufnahme als in Mailand; die Sänger, besonders die

Zoja, befriedigten indessen. BufTo Cambiaggio erschien

hierauf auf einem seiner Steckenpferde , auf Columella,

worin ausser Herrn Soarez eiae gewisse Giordano (an-
genommener Name) debülirte, und Bassist Beneicb, Buflb

Demi und Tenor Zuliani mitwirkten, Cambiaggio aber
natürlicherweise der Held des grossen Festes war. Cop-
polaa einst so siegreiche Nina pazza per amore wurd*
nach einmaligem Erscheinen sogleich von der Figlia del

Reggimento (welche Zoja doch ebenfalls die Nina machte !)

aus der Scene verjagt, weil der allerliebste und gar köst-

liche Rataplan mit der zarten Tambourbegleitung allein

weit mehr ergötzte. Um der armen Zoja Ruhe zu gön-
nen, gab man Anfangs Dccember den so sehr gewünsch-
ten , schon in seinen Kinderjahren weltberühmten Don
Pasquale, del Maestro Donizetli, worin jedoch der Part

für die Zoja zugestutzt werden musste. Der hiesige, sonst

gcscheidle Zeitungsschreiber ist ganz entzückt über die

Musik dieses Don Pasquale. Habest tibi! — Auf ihrer

Durchreise nach Deutschland wurde den beiden Schwe-
stern MUanolio auch hier in ihren gegebenen Concerten
die glänzendste Aufnahme zu Theil.

Triett (Teatro grande). Den Anfang der Stagioae

machte DonizeUi's Linda di Chamounix, mit der Tado-
Rni, der Bendini, dem Tenor Gnasco, den Bassisten Va-
resi und Derivis, für welche
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Musik in Mailand vorigen Garne-

smus erregte, hier aber der Linda

jo nachhinkte; die Singer — man

nngün-

zu und

voriges Jahr zu Wien eomponirt wurde. Die Musik sprach

hier gar wenig an. weil maa aie als alizugelehrt beü-aeb-

tete, die Sieger worden theilweise applaudirlj inländi-

sche Zeitschriften behaupten indessen, sie haben io der

Folge Enthusiasmus erregt! — Eben dieses Enlhusias-

osas wegen gab man bald Hern Verdi*! Lombardi alla

prima Croeiala, dei

ral einen Hyper- Fanatismus

Bit einem zweiten Fiasco naol

höre ! — so sagt der hieiige Osservalore Trieslioo, fin-

den jedoch darin mehr Beifall , wiewohl die Musik mo-

noton lärme ond eine Corrieator des Nabucodonosor sei.

Der hier anwesende Merradaute stutzte indessen seinen

ho Torigen Carneval zu Torin neo com]

stig aufgenommenen Reggente für die

setzte ihn selbst in die Soene; er machte einen dritten

Fiasco, so dasa der Maestro, der io der ersten Vorslel-

lang am Ciavier sass, in der zweiten es wohl bleiben

Hess , und nach der drillen reiste er oaeh Neapel ab.

Dess er bei alldem auf die Seene gerufen , das« Zeit-

i, darunter die Gazzetta teaträte napolitana vom
ner glanzenden Aufnahme sprechen,

sagt gar nichts, ond es wire sehr zu wünschen, daas

deuLscbe Journale nicht so unbedingt unsere einheimi-

schen abschreiben möchten. Selbst in Italien muss man
bei der AnfTassung dieser ürtheile sehr behutsam sein

od ihre Quelle reiflich erwägen. In diesem Reggenie

betrat zom ersten Mal die Bühne eine Spanierin aus Bar-

celona, Namens Amalia Munos, die ihre musikalische Bil-

dung in Mailand erhallen, und für ihre Kunst manches
Vorteilhafte besitzt < ihrer Rolle in jener Oper war sie

aber eicht gewachsen.

Um die Theater des Königreichs so vervollständi-

gen, folgen hier noch kürzlieh:

Chteri. Eine Adeodala Lasagna, socio detla ducale

Accad. Filarmonica di Parma, Fanny Farre, Tenor San-

tioi ond Bassist Ceecooi wagten hier die Anna Boiena zu

geben, fanden aher reichlichen Applaus.

PtUre. Die wohlbekannte Demerie, Tenor Miraglia,

die Baseisten Silingardi und Floridas erfreuten die ZuhS-

rer mit Donizetti's Gemma di Vergy.

Gin. In derselben Oper und in Rieci's Scaramuz
wirklen hier die Gramaglia, benannter Miraglia und Bas-

sist Goria.

Mantua. Die Gesellschaft von Vioenza — die Ago-

stini abgerechnet, anstatt welcher die Wanderer sang —
gab hier, bevor sie noeb dieser Stadt ging, Rieci's

ond den Columella , letztem mit einer sehr bes

eu Aufnahme (s. Vieenca). Io

MonUtgnana, wo die Seceoni, Tenor Bertolasi und

und die Bassisten Torre und Manari wirklen, ging es in

Donixetti'i Marino Faliero, der Prima Denna wegen, nicht

in Bellini'a PuriUni mit der Giora-gnt, besse.

oeUi-Biava
Este. Die längst fertige Almennda Manzoccbi pro

•

ducirte sich hier in der Anna Boiena und Saffo.

Pn/mmooe. Dieselben Sänger und Oper wie in Feltre.

tiotig». Eine ziemlich gute Gesellschaft: die Hal-

len, die Rosmin - SoJera, Tenor bfilesi und Bassist Fiori,

besten Jugend sobon abg

les, besonders io der Pol

>nd die Vi

genommen wurde, letztere aber Fiasco

Viadana ergötzte sieb zum Tbetl an

rino Faliero, worin die Marehesini, Tenor Bo
die Bassisten Natale und Dali' Asta wirkteo.

Piemont, Herzogtoum
Grafschaft Nizza.

Turin (Teatro Csrignano). Hauptsänger: die Abbo-

dia und Caremoli-Grivelli, die Tenore Mirale und Mecksa,

Bassisten Crivelli nad fligo. Verdi'e ISäbacodooosor be-

gann die Stagione mit % Fiasco. Die Freuode des Herrn

Verdi, die nicht begreifen können, wie dessen Nabuceo

und Lombardi , die beide zu Mailand einen grossen Fu-

rore gemocht, anderwärts scheitern können, geben ein-

zig und allein die Schuld dem , dass die anderwärtigen

Theater weit kleiner sind und bei Weitem die Massen

der grossen Mailänder Scala nicht aufzuweisen haben,

ihnen hierauf etwas so entgegoeo, wäre ganz und gar

weil sie es auch mit dem besten Willen nicht

i; schweigt ja selbst der schlaue Ros-

sini, man mächte sagen mit hermetisch geschlossenen

Lippen, über so manche miraculöse Erscheinung der neue-

sten Oper. Und so ging denn auch schon am 9. Septem-

ber die miroculdse Lucia di Lammermoor von Dooizetli

in die Seene, worin die Corioi die leider io ihrer Wf-
Abbadia ablöste und AI-

weit bosser fing. Die vori-

gen Carneval ZU Palermo mit so lärmendem Beifall ge-

gebene und mit oben so vieleo linsenden Lobeserhe-

bungen von einheimischen und ihren ausländischen Naeb-

sebreibern ausposaunte neue Oper Maria <f Inghiiterra

von Paeini ist hier durchgefallen , wurde aber aus Noth
fünf Mal gegeben. Nicbtturiner Zeitschriften haben aber-

mals ihre gute Aufnahme in die Welt ausgeschickt* je,

die Neapolitaner Theatorzeitung vom 28. November d. J.

druckt sieh hierüber wörtlich so aos: ,, Maria d'ioghil-

terra von Maestro Pacini wurde Ober allen Glauben ein

sehr glücklicher Empfang zu Tbeil (esito ßliciitim» al

«V an ii *gni enden) t diese Oper wird die ganze Welt
derenwandele , wie die Saffo, die Fidenmata Corsa, die

io einem Jahre (obo! die Sonn ist weil älter) vom un-

sterblichen Pacini geschriebenen Meisterwerke." Dieser

fast verrückten, vreII«cht im Krater dos Vesuvs nieder-

geschriebenen Notiz ästige die etwas
über diese Oper vom hiesigen Messsggiere To
Seite stehen. „Wem könnte je (
in diesem Blatte) die Grille in den Kopf gekommen sein,

diesen Kraftaufwand der verhärteten Pacim'schen Phantasie

(iforto delC incallita fanlasia pachtiona) aaf die Seene

zu bringen 1 Diese Maria d'lagbilterra , Schwester des
Doca d'Alba , der in Venedig einen solennen Fiasco an-

DMchl 1 .... (rtWinM ist M , dtUt InprcMrtO Sanger Äöd
die Zuhörer den Fall der Oper, ooeh bever man den V<n>
bong aufzog, voraussahen.... Die lobenswertheu Stellen,

gewisse Walzermelodieen, passen weder der Rolle, noch

ihrer respecliven , schrecklichen Situation an ;
sjewisae

deri Bassist Fiori, i einförmige latige Adagi erregten Gäbnen ;
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AÜiem mehr, bevor sie

117

raeler. Die AM»*m hatte

noch ihre Finähme sang, Tag» darauf aiesste du wie-

der dir Lucia geben u. I. v." — Schliesslich gab man
noch die Geama di Vergyi Aufnahme ao so.

Die Schwestern Mild*oU*, die hier mit ibrem treff-

lichen Spiele Lorbeer* einernteten, gaben im obigen Thea-

ter eine Beneüzacademie zum Vortheil des Pio Inslituto

di Mendicitä, also für's Institut zur Aufnahme der Bett-

ler. Die Eionabme war 610 Pranken und 40 Centimes;

No. 7. 118

Pranken und 7
saggiere Teriuese, No. 44. von
über genaue Rechnung»

: 275 Billetts im Parterre 4% Pr.— G. 550 Pr.— C.

37 oberste Gallerte k— - 80 - 58 - 40 -

»4-- 20 - 2 • — •

610 Pr. 40 C.Summa

:

Ausgaben :

Hierbei

gaben als:

Der Imp
Orchester...

Nettobetrag fiir's Institut:

jenes Blatt die

552 - 33

"58P7 7C.

122 Pr.

,.....„. 232 «

, Druckerei, Maschinist, Portier,

Mihtanrsche,

ingen , Kut-

u-a. w,, m so viel, 208
Lieme Aukuudiguu

, , jeder so und u 25 -

Znsammen: 552 Pr. 33 C.

Savigliano. Anf ihrer Durchreise haben die berühm-

ten Schwestern Müanoüo in diesem ihrem Geburtsorte

KD W bjtikül' Gtt Zweckes 0iO€ ffiU.'i-käl S "tac Ati^ df/Pljfi

geben. Den Beifall kann man sieb denken.

Die Prima Donna Sarazin, Tenor Tomasi, die Buffi

Bruscoli und Zambelli producirten sich mit gutem Erfolge

ist der Cenereelo» und in Goppola's N'ina pazza per amore.

eselbe Gesellschaft und Oper wie in Sa-

Alk*. Die Signore Poccosi und Anfossi, die Signori

Praneeschini, Maggi nnd Miliar« fanden im Ganzen eine

scbneicbelbafte Aufnahme im Scaramuccia, besonders die

schon ältliche Foccosi, die beinebe einen Fanalismo machte.

Idolendrein kamen bald Anna Bolena nnd Elisir, beide

Opern del Maestro Üonizelli, wobei es sogar Blumen nnd
Gedichte regnete. Wegen Austreten des Tanaro musste

data Theater einige Tage geschlossen bleiben.

Tortona. Sowohl in Aicci's (Ped.) Prigione di Edhn-

borgo als in Donizetli's Lucia di Lammermoor fand die

wackere Prima Dono* jffizzoni und Bassist Beslogi-Mau-

gani allgemeine Anerkennung nnd ungeteilten Beifall.

Di« Gomprimaria Corvelti nnd Tennr Zoni genügten.

,-lsti. Donizetli s Figlia delReggimenlo, von der hüb-

schen Carolina Graeei, dem Teuer Vewani und Bassisten

Mazzetti vorgetragen, belustigte des Auditorium unge-

mein, obgleich bei alldem die Musik nnr mm Tbeil an-

zog. Ricci's Chi dura vince, worin Buffo Hilaret sieh

hervorlbat, desgleichen Bnssini's Barbiere di Si-

waren noch glücklicher.

Pinerolo. Dieselbe Gesellschaft und Oper wie in der

8C.

Alestandria. Herrn Nicolai'« TempUrio fand hier
Anfangs eine sehr laue Aufnahme. Von der Musik biena

es, sie sei ein Gemisch von Plagiat, Glassischem, Roman-
tischem und Originalität ; der Maestro habe keinen Mulh,
sieb allein in die musikalische Arena zu werfen $ er sollte

weder dem Metaphysiker Mercadante, noch dem zügellosen
Donizetti fnterthan sein, und will er je Nachahmer sein,

so folge er Rossini und Bellini. — Die bekannte gute,
aber, wie so viele ihrer Kunstvernandtinneu , durch die

moderne Lärmoper abgenutzte Sängerin Tavola, Tenor
Zoboli nnd die Bassisten Meini und Lucchini bewährten
sieh indessen als gute Pracliker, die Oper zog auch in

der Felge etwas mehr au. In der Saflo, welche üb Ta-
vola nebst dem dritten Act von Vaecai zu Bellini 's Ca-
puleü .1, Benenzvora^

.•4

Jt 14. Pebrnar. Der Bericht über die Coo-
certe der letztverflossenen Woche, namentlich anoh Über
die der Schwestern MiiemoUo, welche sieb herein drei

Mal im hiesigen Theater haben hören fassen, konnte
für dieses Stück der Allgemeinen Musikalischen Zeitung
nicht erlangt werden «od wird daher im nächsten Stück

Feuilleton.

Lobt's n«ne Oper: „KBnij Bad Pichter" von dem Freiberrn
r. Uiedtnftld nick den latrreitantea t.u>t*p|rr „Carl XU. saf
Rift»" bearbeitet, wird io Weimar znr
bereitet.

Marx in Berlin bat «o Txtck'i „RotbUppchen" «he alleriiebiU

John Hutiah ist zum Profesior der

Collrgiem tu Loodon eroanat

Zum Tbeateriateodaatea in Mönchen, aa die

fea^B. Yrsch, IM Freiherr tr. Fragt, b

Das Strerreichlsche Coaservitorium der Mmil sa Wien bat
das Graba t>. Hr*$hstortland , eaglUcbaa Gesandt«» in Berlin,

Bast Ehr

Htinrich Mmthnrr bat

Na.iaa
ia

neue Oaeri „Kaiser Adolph reo
volteadel , Bach von Heribert Raa. Sir toll nSchjtem

Hatevy's „Cuida aad Ginevra» ist fa Wien-, riaaien* aas-

feitittet. mit vielem Beir.lt über die Breter gegaegea. Frial.

Lutnr nnd Staudigl waren Bater dea Danteiiera betenden aaa-

la dem wiaieaiebafMieheB Vereiae xa Berlin hielt tm fl. Ja-

aoar dar Caatas dar kumcl. Bibliothek Herr & f* .

Vsrleiaaav » «ein er eaar cheoaolsfnach« Bebar

dea weltlichen Gesanges aad der Oper gab.

Am T. Januar wurde io Berlin Richard H/agnat>t Oper

.

Hiegeade Holländer"
'

ler wurden gera/cn.

Ia Pale

,Der
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oSeatliebea Garten Villa Gialia eia sehr lehiiaat

tat worden

BurgtehmUt in Nürnberg hat den Cuts der für Bonn be-

sten Beelhinvnttatue begannen. Der Kopf ilt bereits gegoi-

ond vortrefflich gelangen.

Oper. „Die

Der jetzt in Hssjborg •wtMade Piaoofortaapfeler Even bat
vaa den König« vaa Daeeaark, all Aaerkeannog fbr eine data*
selben zewidnetc gr*t»e Sonata in Et, eia« Bruituadet mit BriU
lantea gescbeokl «rbalten.

ia Parti 178
ter in dar grosses Oper 3, in

5.

Ankündigungen.

Thlr. Ägr.

13

10

im Verlag voo Bre llkopf «* Härtel in Leipzig

erachicaea und durch alle Bucb- und Musikalienhandlungen ia

beziehen aind :

Autier. I>. F. F., Polpoarri nach Themen der Oper:

Dea Teufet, Aulheil , für da» Piaaofarle. (No. 07 der
Sammlung TO« Potpourri..) *- SO

DejatM, K. . Meladie et Raada niH.aire Ii res de

lOpes*. Charles VI ,
paar le Pinn«. Op 2»

Uuiernv), J. 11., H.kc d'llalie. 0 Table«m poar

le Piaao. No. I. L'Esajautc , Variation. Mir I he nie d<
Bellini No. 3. La Sepia Hondo >ur tbeme de Ro..ini.

No. 3. L'Aauarrilc, Variatioa* tar tbeme de Belliai.

No. 4. Le Pastel , Divertissement ior tbeme de Doui-
aetti. No. tt. La Gouache, Variation* aar theaie de
Kossiai. No. »!. La Mialatare . Roodo .ur tbeme de
Mercadaate. Op. 138 «. k —

Hain j , 1\. Karl VI. (Charte* VI.) Grosse Oper ia

fünf Aclca nach den Fraaze.iaeben tob Caaiaiir und
Germain Delavigac, im «oll.Uad. Klavierauzzag fraa-

»ü.iseh und deutach 13 —
Polpoarri nach Tbrmcn der Oper. Karl VI., für

da* Pianorurte ia 4 Hunden. (No. Uli d. Samml. r. Potp.) — 28
Heller. Hl. , Caprice brillante aar ..arec Ia donce cbaa-

ioaelle" de l Opera: Charles VI. poar le Piano. Op.38.
Her/., II., 3 Divertissement* aur dea aira de Ballet de
Dom Sebaslieu de Dooiarlti pour le Piaao. Op. 130.
No. 1-3
Hfatalen , Fr., Lea Dclicea de* jeaara Piaai.tr*. 4

Raodeaaa. No. 1. La Chaasr, tbeme de Krinlaer. No. 3.

La Valae originale. No. 3. La Polanaiac, Ibene de Ros-
sini. No. 4. La Marcbc, tbeme de Mercadaate pour le

Piano. Op 130. Liv. 1.3 Ä —
Ro.e et Bleuel. 3 Air* sarica. No. I. Air >ui..e.

Na. 3. Air alleniaad pour le Piaae. Op 131. ISa.l.2.a - 30
Lecnrprntler , A, , 30 et 37— Bagatelle aar dea

molif. de Charles VI. pour le Piano k —
Fort/ In«. A., Der Wildschütz oder die Stimme der

Notar. Komi.chc Oper ia drei Acten lux das Pianoforte

allein okae Werte 4
*ir linti»' rl, P., Variation, brillaale* et aan diilicile*

13

— 33

20

»8J

sur leChaal national de Cbarlra VI. p.lc Piano. Op 30. —
de Cbarlea VI. poar le Piaao.Ntamitty, €.,

Op. 10

TcUboch zur Oper. Karl VI. ran
M..ik

20

— 80

voa F. Halevy
nud Gemaia

a. — Iii

An 2. April a. e. craekeial ia meinem Verlag* mit Iiigcnlkaraarcrht i

Felis UcndelN»olin- llartholdy
Sechs Lieder ohne Worte für das Pianoforte.

Op. 03.

Fünftet Heft.
i, den 8. Februar 1844.

AT. Ilmrork.

Bei Herr» * lloffmann ia Prag; aiad enel
durch alle Buch - und Musikalienhandlungen ta beziehen ;

Mronislau* - Walzer

Jon. zLabltzk}.

95. Werk.

Für da* Pia.oforte 43 Kr. . an 4 Händen 1 Fl. 13 Kr.

,

Orebeater 3 Fl. SO Kr.

CtmsiTvatorium der Musik

/•!>../.•' ".»• Lrkrt, ln%trumtntcn$pül (Piano
Gruna (Solo and Cborgcaang ; auch
«her Ge.ebielite der Maaik, Acslbelih, mm

Das CooM-rvatorium bezweckt oVr kikere j4%uhilA*na m der
Mntät. Der zu ertkrileade Unterricht erstreckt zieh theoretisch

der Maaik . all Kan.t und Wi*
bclracklet, aad umfaast BameuÜich i J/armouir- aad Cam-

loforte, Violine, Orgel) aad
wird durch Vorlesungen

musikalische Literatur a.a. w.
*a wie für diejenigen, welche »ich den köbera Solo-Gcaonge wid-

nen, dorrh Unterricht in der italienischen .Sprache, für umfat-

aende Ausbildung drr Zöglinge gr.orgt. AI. besondere Bildung*,

mittel bietet aicb an.aerdem die unentgeltliche Theilaabme aa dea
in jedem Winterhalbjahre ataltfiudenden , auch in Aualande be-

rühmten, Alianaemeala • oder l.ewandhaus - Concerteai und dea
dazu gehörigen Proben^ .o wie an den Quartett-Unterhaltungen dar.

Daa Honorar für den «eiauaiHfen Unterricht beträgt jährlich

80 Th.lrr und i.l vierteljährlich pränumerando an die Ca*ae der
Lehraa«l*lt xn catrirbtea.

fachet," i^weTcbeJ awf"huler ciM«!« kotn"""^.' babea^U^
aelbeu «ich baldig.! bei dem unterzeichneten Direclorium ia fran-

kirlen Briefen zu melden , und im Fall aie die znr Anfnahne er-

forderlichen Fähigkeiten und Vorkennlni**e beaitzen , aich zur
rechten Zeil hier einzufinden, am an der mm 0. .tpril «*. J stmtt-

ßudcHtltm .tnfnmkme - l'rujunq Tbril xa aehmen. Zu dieser Prw-
fung balHTtt die Angemeldeten geeignete, von ihnen bereits mög.
liehst gut eingeübte Murib>lücke (Pianoforte -

,
Violin-, Orgel-

odrr Gesang.täcke) mitzubringen, un *ie rar der Prüfung.Cn-
miuion auszuführen. Diejenigen, weiche .ich bereits in

Compoaitiooen versucht haben ,

bringen, oder roibcr einzusenden
Anfragen sind in frankirlrn eDi-

spectu.

Auf dem Wege des Buebbandcls kann naa diesca Praipcclas
die Buchhandlung dea Herrn «f«k. Ambr. Harth, und die M
lienhandlungen der Herren BrtiAapf N. H irtel

FtieArith KUtHtr, .ämmllirh in Uipzig, erhallen

Leipzig, im Februar 1844.

Das Direclorium des Conserraloriums der Musik.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Vennlworllichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2i'teB Februar. M 8. 1844.

Ii Seb. B'cb'i Ca»ral-Geu--c und

in Jtaliea o. •. w.
. (F-rUetiu-g.) — Rrttnriun*n. — i>'<rtAn>A/r- : Ans Leipiig. Ast Frankfurt.

Seb. Bachs Choral- Gesänge und Cantaten.
(Forl»-tiuo|r.)

Eio grosser Theil der in der Aasgabe von Phl. Em.
Bach enthaltenen Cboralgesänge findet sich in den mir

bekannt gewordenen Kirehencanlalen von Job- Seb. Bach
in gleicher, mindestens ähnlicher Weise, wie in den bei-

den durch den Druck bekannt gewordenen Passionsmusi-

ken und in den sechs tob Maro- herausgegebenen Ca li-

laten vor. Da sie sich iu der Behandlung wenig von den

nicht naher nachzuweisenden unterscheiden, so kann ao-

Eenoiniuen werden, dass auch diese ursprünglich der be-

anotlich grossen Anzahl von Kirchencantaten Seb. Back's

in gleicher Weise wie jene angehören, milbin die Phil.

Em. ZtacA'sehe Cboralsammlung nie im eigentlichen Sinne

des Wortes ein Choralbuch hat werden können, dass da-

hrr der an ein solches zu machende Maassgtab bei Bear*

Ihrilung der einzelnen Bearbeitungen nicht angelegt wer-
den darf, milbin alle aus diesem Gesichlspuncte gemach-
ten Forderungen an selbiges und daraus gefolgerten Be-

urteilungen als ungenügend und auf falscher Voraus-

setzung beruhend in «ich zusammenfallen. Dagegen lässt

sich mit Bestimmlheit aussprechen: die ganze Sammlung
von Choralgesangen, wie sie uns in 370 Nummern vor-

liegt, bat l'hil. Em. Bac/i aus seines Vaters Kirchencan-
taten zusammengetragen. Sie sind sämmtlich zur Ausfüh-
rung durch vier Singslimmeit, theil» mit unterstützender,

theils auch mit obligater, iu der Sammlung beseitigter,

Orehesterbrgleitung geschrieben und zu ganz bestimmten,
mit grosser Sorgfalt aus evangelischen Kirchenliedern ge-
wählte« Texlesstrophen mit grössler Berücksichtigung,
llelebung und Auseinandersetzung dieser Texlesworte bar-
nionisirt und bearbeitet, wie eben die Gemeine, welche
in ihnen repräscnlirt wird , am Anfange , im Forlgange
oder am Schlüsse der Cao taten zur Contemplalion oder
tu lyrischem Ergüsse angeregt, an den bezüglichen Stel-

len gedacht werden kann. Es leuchtet demnach ein, dass

diese Gesänge ohne Verbindung mit dem ihnen ursprüng-
lich untergelegten Texte unverständlich bleiben müssen
and dass ihnen ohne diese der eigentliche Kern fehlt.

Ausserdem stehen sie mit den Canlaten, denen sie ent-

en-

Volks-

gewonnenen BewnssL-eins
in voller Subjectivilat zur lyrischen Aussprache dessel-

nuncratra sieucn sie nrn uen Jamalen, denen sie ei

nominen sind, grösstenlneill indem innigsten Znsamme
bauge. Sie bilden in ihnen recht eigentlich den Voll
rbur, wie er den Moment des gewonnenen Bewosslsei

ben benutzt und dadurch gewissermaassen setbsl han-

delnd hei dem Gottesdienste erscheint. Als Beispiel mö-
gen die Choräle in der Passionsmusik dienen, uitier wel-

chen vor allen in den Gesängen: „Erkenne mich mein

Hüter," „ Ich bin's ich sollte büssen " und „Wenn ich

einmal soll scheiden," ungeachtet einer und derselben

Hauptmelodie, eio nicht allein auf höherer oder tieferer

Tonlage beruhender ionerer Unterschied sich an<-h dem
nur halb aufmerksamen Zuhörer fast von selbst aufdrän-

gen muss. Zur Darstellung dieser Momente gewonnener
Selbständigkeit genügte unserem Meister die alle, auf all-

einiger, harmonischer Grundlage ruhende Form der Bear-

beitung nicht. Kr bedurfte einer auch selbständigen freie-

ren Entfaltung der Stimmen, welche, ohne den engen
Rahmen des Lantus flrmus auszudehnen oder zu über-

schreiten, den Moment im melodischen Ausdrucke zu be-

zeichnen im Stande waren, und so entstand die ganz ei-

gentümliche Form, die wir an diesen Gesängen wahr-

nehmen und welche eigentlich als eine engere Durchfüh-

rung des Chorals betrachtet werden könnte, in genauer

Unterscheidung des einfachen, in gleichem Conlrapuncle

gesetzten und des mit ganz freien Begleilnngsstimmen

erweitert durchgeführten Chorals. Wir finden den Haupt-

gesang in der Oberstimme beibehalten, den lyrischen oder

den Ausdruck lieferer Betrachtung der Texlesworte aber

melodisch meislentheils vorzugsweise dem Tenor zuge-

tbeilt, wiewohl der Bass and Alt nicht leer davon bleibt.

Den charakteristischen Zusammenbang mit den Stellen,

in welchen sie sieb in den Cantaten scbliessen, linden

wir in der Wahl der TonVersetzungen und in der har-

monischen Behandlung. So siebt in der Passionsmusik die

Bearbeitung des ,, Erkenne mich mein Hüter" in hellem

Edur, „Ich will hier bei dir stehen" in Esdur, „Be-
fiehl du deine Wege" in Ddur, „0 Haupt voll Blut und

Wanden" in Fdur, und endlich erst: „Wenn ich ein-

mal soll scheiden" in nnversetzter phrygischer Tonart,

hrygischem Schlüsse,' der hier schonmit beibehaltenem pbrygiscl

dadurch allein am so bedeutungsvoller wird und um so

mächtiger wirkt, da er den ersten Bearbeitungen fehlt,

welche alle im milden bellen Dur enden; wie schon die

kleine Abänderung des Cautus firrous in der zweiten

Zeile des zweiten Theiles durch die Wiederholung des

Italischen Grundlones und den dadurch herbeigeführten

Schluss mit der kleinen Terz sich eigent

cbaracteristisch von j-uen ersten Bearbeili
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scheidet. Aebnliches findet sich bei : „Ich Kn's, ich sollte

bü'ssen" und: ..Wer bat dich so geschlagen," in wel-

che» Bearbeitungen jene in As, diese in V steht. Wenn
die Wahl der Tonarten also keine zufällige, sondern zu-

nächst äusserlich schon durch den Zusammenhang mit

dem ganzen Werke bedingt ist , so zeigt sich auch für

sie eine innere Notwendigkeit, nnd abgesehen von die-

ser gebt die Wahl der Harmonie, wie die ausdrucksvolle

Slimmenfubrung niebl allein aus der besonderen Berück-

sichtigung des Textes hervor, Sondern weiset auch den

innigsten Zusammenhang mit den Tonstücken, denen sie

sich anscbliessen, nach , wie wir solches schon aus die-

sen wenigen Beispielen und selbst aus den in gleicher

Tonart stehenden beiden Bearbeitungen derselben Cho-

ralmelodie zu: ,,Herzliebsler Jesu, was hast du verbro-

chen 1 " und „Wie wunderbarlicli ist doch diese Strafe '

sehen können. In gleichem Verhältnisse stehen nun auch

die übrigen Gesänge zu den Cantalen, denen sie entnom-
men sind , und nur mit ihrer Beziehung zu diesen kön-

nen sie recht genossen und gewürdigt werden. Mir liegt

ausser den beiden Passionsmusiken und den gedruckten

Motetten und Caotaten eine Sammlung von 134 Kirchen-

canlalen von Jo/i. Si Uach vor *), aus welchen ich die

Choräle mit denen in der gedruckten Sammlung vergli-

chen und deren ihnen ursprünglich augehörige Texte ich

nachzuweisen die Absiebt habe. Da ausser den von .-/.

B. Marx herausgegebenen Cantalen keine weiter allge-

mein bekannt geworden, diese auch nicht zu häufig ver-

breitet sind, so wenden wir uns zunächst zu diesen, wo-
durch wir, nach gegebener Anschauung einiger von ih-

nen, ihren Werth im Allgemeinen, wie für die jetzige

Zeit und zugleich das Verhältnis.* einzelner Choralge-

sänge zu ihnen deutlicher erkennen werden.
iFortselxung folgt.)

Ret. r i i o H I H.

l'cbecvdrn Bau der Geige und anderer Saiteninstrumente.

Zorn Gebrauche für Künstler, Dilettanten und lnstru-

menlenmacher. Nach einem in der Aeademie des Seien*

ces in Paris von Sarart gehaltenen Vortrage in's

Deutsche übertragen. Leipzig, bei Fr. Kislner. 1844.

Eine kleine, aber sehr interessante und lehrreiche

Schrift, die bestens zn empfehlen ist.

Wenn die deutsche Intelligenz in abstraclem Por-

aehen und Wissen im Allgemeinen den Vorrang zu be-

haupten weiss vor Franzosen, Engländern und Italienern,

nnd eben die Wissenschaft der Wissenschaft, die Philo-

sophie, nur in deutschem Boden wurzelt, so ist dagegen

auch anzuerkennen, wie die Gelehrten jener andern Na-

tionen mit ihren Forschungen vom äusseren Leben, von

der praetischen Anwendung sieh weniger entfernen , als

') Darck rreoodliebe Millheilung der Herren Häuser, Dr. Mm-
deluohm- BarthaUy, Ml). Rungenkagen und »»derer Kreon da

itt ei mir celuncrn. für die Uililiitlnek de« Unigl. acadrmi-
seben Io»IilBli für Kirrhenrauaik einen Jahrgang von Bach'$
Kircbeocanleten vothhindtz zusnminemustcllen, und gegenwär-
tig bin ieb aueta in der Sjmmldng des »»fiten Jahrganges
Kätft bedeutend vorgcjcbrilttf tt.

die Deutschen. "Was bei ihnen Philosophie heisst, werden
wir nicht immer so nennen wollen: es bat oft eine reale

Grundlage und realen Zweck, um den sich die Philoso-

phie nicht zu kümmern braucht; es bildet aber eine Ver-

mittlung zwischen ahstracler Wissenschaft und wissen«

schaflloser Empirie , zwischen Theorie und Praxis , wo
es nicht fehlen kann , dass diese letzlere leicht zu bes-

serem und schnellerem Gedeihen gelangt, als da, wo sie

auf Versuche und Erfahrung allein angewiesen üt.n<>< f

In der vorliegenden Schrift theill Herr Savart rine

Reihe acuslischer Beobachtungen mit, welche sich auf den

Bau der Violine und ihr verwandter Saiteninstrumente be-

ziehen , Untersuchungen über die acustischen Functio-

nen der verschiedenen einzelnen Thetle dieser Instru-

mente nnd ihre Wirkung zum Ganzen. Bei Instrumen-

ten, die einen Resonanzkörper haben, welcher zu allen

Tönen derselbe bleibt , in welchem jeder Klang seinen

mitklingenden finden soll , kann von malbematisch ge-

nauer Bestimmung, von eigentlicher Berechnung der Ver-

hältnisse seiner Theile nicht wohl die Rede sein; diese

kann nur bei einfachen Bedingungen Statt fiudeu; hier

handelt es sich mehr darum, den Klang im Allgemeinen

zu befördern, ihm nichts Hinderndes in den Weg zu le-

|

gen, einen Körper herzustellen, welcher der Resonanz in

den ungefähr bestimmten Grenzen eines Tonumfanges der

!
günstigste sei. Hierzu ist die qualitative und quantitative

1

Beschaffenheit jedes einzelnen Thciles, so wie der Luft-

I iahall des gauzen Körpers von Belang, ohne dass, der

combinirten Bedingungen wegen, eine mathemalisch scharfe

Bestimmung dabei auszuüben wäre. Es ist aber deshalb

nicht weniger nützlich, die einfachen Bedingungen zn

kennen, unter welchen die Klangwirkung in ihrer gross-

len Freiheil erfolgen kann , zu wissen . was sie fördert

und was sie bindert : nnd darüber gehen die hier milge-

Ibeillen iheoretiscb - praetischen Untersuchungen die beste

Aufklärung.

Der Bau der Violine, ihr Hanplkörper, der Hals, die

Schnecke, der Steg mit seinen Ausschnitten, die innere

eigentümliche Einrichtung mit Balken und Stimme, AU
lea scheint so eigen zufällig , dem Aeussern nach ans

dem Zeitgeschmack sich hersehreibend , das Innere, Bal-

ken und Slimme, leicht ersetzlieh durch irgend eine an-

dere Vorrichtung, die einfacher und symmetrisch sich her-

stellen Hesse; — und doch zeigten alle Versuche, an

der jetzigen, seit mehreren Jahrhunderten bestehenden

Beschaffenheit etwas abzuändern, dass eben diese, bis in's

Kleinste, bis auf die Ausschnitte des Steges, welche man,

wie vieles Andere am Instrument, der Zeichnung nach

für veraltete Verzierungen halten könnte, die leicht mit

moderneren nnd geschmackvolleren zu vertauschen sein

dürften, dass sie die einzige sei, mit welcher das Instru-

ment in vorzüglicher Güte bestehen kann.

Wenn aber aoeh , wie es in gegenwärtiger Schrift

geschieht, von der Nothwendigkeit eines jeden Theila,

ia mehr oder weniger bestimmter Gestalt und Lage, die

genügendste Erklärung gegeben werden kann , nachdem

durch unzählige abändernde Versuche das Zweckmässig«

der besiebenden Einrichtung deutlich geworden ist: so

bleibt es doch nicht weniger bewnndernswerlh, wie man
eben blos empirisch zu so voUkoramener nnd unverbea-
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serlicbei Zusammensetzung hat gelatijceii können, so dass

seil linear als hundert Jahren den Verferliger neuer lu-

•Iraincnle nicbl« übrig bleibt, als die vorhandeoeti Muster

Su aludiren, um sie so genau als möglich nachzubilden.

Wahrend last alle übrigen Tonwerkzeuge noch täglich

neue Verbesserungen erhallen , das neuere Instrument

dem ehemaligen in vielen Fällen kaum nach zu verglei-

chen ist, dieoen die Geigen der alten Meister, noch beute

n geschicktesten Arbeitern zum Musler, denen es

in den Sinn kommt, elwas Besseres zn fertigen,

als wir es ans den Zeiten der Amati , Slradivari, Guar-

neri und vor Allem aus den Händen dieser berühmten
Cremoneser selbst noch besitzen; ihr Streben gehl viel-

mehr nur dahin, es dieses Allen in Fülle, Gleichheit und

leichter Ansprache des Klanges so nahe als möglich zu
en. Wie gut Dies in neuerer Zeit auch mehreren

und einigen deutschen Geigenmachern ge-

lungen ist, aus deren Werkstätten in der That vortreff-

liche Instrumente hervorgeben, so wird den Solospieler

dennoch nnr der Besitz einer ächten allen Violioc ganz
»ufrieden stellen können ; denn eben das Alter scheint

hier auch eine durch kein Mittel zu ersetzende Bedin-

gung vollendeter Güte zu sein.

Die Kunst des Instrumentmachers besteht aber hier

nicht in der Fertigung neuer Instrumente allein ; die Re-

paratur, die Herstellung ond Verbesserung älterer nach

ueuerm lirdürfuiss, oder wenn sie durch Verwahrlosung

oder ungeschickte behandlung in Unordnung gerathen

sind, verlangt nicbl weniger den talentvollen und erfah-

renen Arbeiter, und die geschicktesten unter ihnen er-

freuen sich eines eben so verbreiteten Rufes, als die Ver-

fertiger guter neuer (Zeigen. Es kann sein, dass solche,

durch eigenes Nachdenken, durch Gefühl und Praclik zu

ihrem Geschäft befähigte Männer in einer Schrift wie die

rgenwärlige wenig zu unmittelbarer Nutzanwendung
zu finden glanben werden. Viele der hier dar-

gelegten Untersuchungen und ihre bedeutenden Resultat«

müssen aber auch für sie von Interesse sein, und eben

wo die Sicherheit des Handwerkes schon vorhanden ist,

kann eine theoretische Beleuchtung des Gegenstandes der

praclisehen Ausübung recht förderlich werden, indem sie

viele vereinzelt« Erfahrungen zur Kenulniss zusammen-
zufassen und manchen Widerspruch zu erklären die Mit-

tel an die Hand giebt.

Man hat hier auch nicht eine abslract theoretisch

entwickelte Abhandlung au erwarten, die sich an Unter-

suchungen der Geige , an einem aus so ntannichfaltigen

bestehenden Klangkörper, auch schwerer erge-

1} die Untersuchungen sind aber mit wissen-

Kenntnis* unternommen und durchgeführt,

und darum führen sie SU Aufschlüssen, die ohne diese

Bedingung nicht erlangt werden können, wozu noch eine

eigene Kunst des hxperimentirens kommen muss, wie sie

dem geübten Physiker eigen »st.

Der Ausdruck ist zuweilen nicht ganz deutlich; ob
• Msngel an solchen Stellen der ( Übersetzung, oder

einet Unklarheit des Originals zuzuschreiben ist, können
wir aus erstem* allein nicht bcurlheiien. Die allgemeine

Kenntnis« der fremden und eigenen Sprache reicht bei

- l'cbertragnngeu nicht immer ans, si

zugleich das volle Verstand niss der
teclinischen Einzelheilen.

Sache in allen ihren

Composition für Pianoforte.
Rondo capriccioso pour le Pianoforle, compose et dedie

a son ami Fred. Ed. Wiking par Dar. Herrn. En-
gel. Op.5. Berlin, ebez Ed. Bote et Hock. Pr. '/

a Thlr.

Der Verfasser dieser durchdachten und anspruchslo-

sen Arbeit, welcher zn Berlin als ihütiger, gewissenhaf-
ter nnd geschickter Musiklchrcr lebt, giebt uns hier seine

erste Composition für Forlepiano, welche er für Spieler

von mittlerer Fingerfertigkeit bestimmte, denen sie auch
besonders zu empfehlen ist. Sein Name wurde früher

schon durch seine Compositionrn für Urgel rühmlich be-

kannt, und es ist bei seinem Streben nach möglichster

Vollkommenheit zu erwarten, dass er sich auf dem hier

betretenen Felde auch ebenfalls einen gleich guten Na-

Vierstimmige Lieder.

Wie überhaupt beim Liede, so fordern wir vorzüg-

lich bei den vierstimmigen, bei aller Kunstgemässheit, ein

einfaches, natürliches Gepräge. Ist diese Aufgabe, beson-

ders bei dem monoIonen mänoerslimmigen Gesänge, keine

leichte, so ist das Talent um so mehr zu schätzen, wel-

ches jenes Erforderniss zu erfüllen weiss, ja selbst das

Streben schätzenswert!) , diese Aufgabe zu lösea. Der
Slandpunct, von welchem aus wir die folgenden Lieder-

hefte beurtbeilen wollen, soll uns aber nicht verleiten,

der Meinung zu huldigen, als hielten wir eine künstliche

Gestallung für manche Lieder nicht für sachgemäss, da

ja auch in solchen Liedern, wie so viele Beispiele dar-

tbnn, der lebendige Geist, bei natürlicher Entwickelang
des Künstlichen, seine Herrschaft behalten wird.

Die Licderhefte, die uns zur Beurtheilung vorliegen,

sind folgende:

1) Fr. Otto: Letzte Lieder für 4 Minnerstimmen. Leip-

zig, Friedlein nnd Hirsch. Preis 1 Thlr.

C. Keller. Secks Gesänge für 4 Minnerstimmen. Op.

49. Carlsruhe, Creuzbauer und Nöldeke. Pr. 1 Tblr.

G. Behling: Fünf Gesänge für 4 Männerstimmen.

Op. 3. Magdeburg, Heiurirhshofen. Pr. '/> Thlr.

Ed. Mnrxten : Sechs Tafellieder für ^stimmigen Nfän-

nerohor. Op. 50. Leipzig, Breilkopf und Härtet.

Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

5) C. liossmahji Sechs Lieder (Apollini. Tafelgesärr^e Tür

Minnerstimmen. Heft XVII!.). Op. 10. Leipzig, Fr.

Hofmeister. Preis 25 Ngr.

Fr. Lachnen Drei Lieder für 4 Minnerstimmen. Op.

71. Rudolstadt, G. Müller. Preis 1 Fl. SO Kr.

J. Beer, Vier Lieder für 4 Männerstimmen. Op. 6.

Ebendaselbst. Preis 1 Fl.

8; tV. Häter: Sechs 4stimmige Lieder schwäbischer Dich-

ter für Männerstimmen. Op. 20. Stuttgart, Allgent.

Alusikbandtung. Preis 1 Thlr.

No. 1 ist das Vermäcblniss eines Geschiedenen, der

sich durch seine Gesänge viele Freunde erworben. Mo*

2)

3)

4)

6;

7)
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gen dieselben sich an der leisten Gabe des talentvollen

Componislen, die an Werth den übrigen nicht nachste-

het, erfreuen, und somit empfohlen wir diese Sammlung.
Sie enthält : „Der Flug der Liebe," „Wenn ich ein Vög-
lein war /- „Jagdlied" von E. Brinckmann, „Auf dem
Berge" von E. v. Houwald, „Der Todtengräber," „To-
desb.ld" von Scheuzier.

Die Ansprüche, die wir in Bezug auf Einfachheit an

das Lied machten, erfüllen die Gesänge No. 2 in zu wei-

tem MaasM. Hier ist Niehls, was auch nur im Entfern-

testen vom gewohnten Wege abrühren könnte, keine

Wiese, kein frisches Grün, kein Blümchen zur Seite.

Nun, Manche lirben die »lalle Chaussee, wir unserer Seits

hallen es mit dem frischen Grüu. Das Heft enthält: 1)

„Der Abend," 2) „Das blaue Wunder," 3) „Krühlings-
eesang," 4) „Der Wanderer Trost," 5) „An Wina,"
6) „Das Mädchen am Fenster." Die Ausgabe ist schön.

Dass aber der Partitur kein Text hinzugefügt ist, kön-
nen wir nicht loben.

Frischer, interessanter erscheinen uns die Lieder von
No. 3. Der, nach der Üpustabl zu scbliessen, junge Com-
ponisl verrilh ein tüchtiges Streben; ihm wird die Brust
voller, wenn er singt, und so lässt sich manches Gute
von ihm erwarten, wenn er das Unbedeutende, das Ge-
wöhnliche auszuscheiden noch erlernt. Stellen, wie z. B.

im dritten Liede:

.

—

W3^h
1—

r

haben wir oft gehört; bei anderem Neuen möchten wir
eine bessere Abrundung wünschen. Dies Wenige halten
wir im Allgemeinen über das Heft zu erwähnen. Es ent-
hält folgende Lieder: „ Morgengruss " von Eickendorf,
„Seclendrang," „Frühlingslied" von W. Müller, „Rei-
xelied" von Elise Grube, ., Abschied vom Wald" von
Vogl. Der Partitur ist Text beigedruckl.

Der Humor ist nicht Jedermann'» Sache ; doch möch-
ten wir Den nicht tadeln, welcher sich dieses Lebens-
elixir zu erringen sucht. In Sachen der Kunst ist das
freilich etwas Anderes ; hier erkält Alles eine höhere Be-
deutung. Das Bestreben, Heiterkeit zu schaffen, welches
sich in den Liedern von No. 4 (meistens Trinklieder)
ausspricht, möchte wohl nicht die beabsichtigte Wirkung
hervorbringen. Wie das Gesuchte immer die Wirkung
verfehlt, so scheint nns besonders der erfolgreiche Scherz
einer natürlichen Entfaltung zu bedürfen. Doch, da es
misslich bleibt, ein Urlbeil über die Wirkung eiues Kunst-
werkes, namentlich eines humoristischen, abgeben zu wol-
len, bescheiden wir uns gern, wenn die offen ausgespro-
chene Ansicht über dio vorliegenden Lieder nickt die rich-
tige sein sollte. Das schön gedruckte Heft enthält : „Va-
mtas vauitatum vanitas" von Goelke, „Ein Unterschied"
von H. Honmann, „Punsehlied" von Schiller, „Den Noah
mag ich leiden" von L. Wihl, „Trinklied" vou Hoffmann
Von Fallersleben, „Trinklied anderer Art" von Griepenkerl.

Die Lieder in No. 5 gehören der neuesten Zeit an.

Dass sie tbeilweise unseren oben ausgesprochenen An-
sichten vom Liede nicht entsprechen , sagen wir unver-

hohlen. Die Romantik, deren gute Frückte wir niemals

verkennen werden, scheint in der Musik länger aushal-

ten zu wollen, als in der Poesie, wo nachgerade die-

selbe als einseilig erkannt zu werden anrängt. Schüt-

telte sie mit heftigem Ungestüme den alten Schlendrian

aus seiner behaglichen Ruhe , so ist ihr die Well zu

Danke verpflichtet ; ob sie selbst den Keim des Todes in

sich trägt, oder das auflodernde Jugendfeuer mässigend

zu solider Existenz sich bequemen wird, kann Niemand
im Voraus bestimmen. Wir unserer Seits hoffen, dass

sich etwas Gutes aus ihr entfalten werde. Jedenfalls aber

betrachten wir sie als l cbergan^periode. Weniger noch,

als in Inslruroenlalsä Iren , können wir uns nach nnsern

Grundsätzen ihr im vierstimmigen Liede bequemen. Dass

die vorliegenden Lieder viel Vortreffliches enthalten, wol-

len wir freudig anerkennen; als Beleg unserer Ansieht

verweisen wir vorzüglich auf das erste Lied, „Sonnen-
untergang" von Byron, besonders von Zeile 3 der Par-

titur an. Einfacher gehalten ist No. 2 „Wonniges Seh-

nen" von IL v. Cbezy; weniger aber No. 3 „Ihr Bild-

niss" von IL Heine, und No. 4 „An den Abendslern."
No. 5. „Wandrers Nacbtlied" von Goethe, viel compo-
nirt, edel gehalten, die Schlusslacle gesucht. Als gelnn-

genstes halten wir No. 6 „Du bist die Ruh'" von Ra-
ckert, mit Ausnahme des Slrophenschlusses, der uns nur

am Ende befriedigt. Wir empfehlen diese Lieder den Sän-
gerkreisen, die ihre Freude an Lösung schwieriger Auf-

gaben finden, gauz vorzüglich.

Die Sammlungen No. 6 und 7 sind ohne Partitur

erschienen , wir müssen uns daher mit deren Liederauf-

zählung begnügen. No. 6 enthält: 1) ,,Die Elemente der

Liebe" von Seidl, 2) „ Nachlstille " von Seid!, und 3)
„Der Frühling" von Koch. Man sollte die Lieder eines

so berühmten Componisten nicht ohne Partitur ersehei-

nen lassen. No. 7 enthält: „In der Ferne" von Wolf,
„Pilgerlied" vou demselben, „Bergmannslied" und „Des
Jägers lleimath" von Hoffmann von Fallersleben.

Wir möchten den anspruchslosen Liedern von No. 8
nicht gern webe thun , und doch müssen wir gestehen,

dass uns hier Bekannte aus früherer Zeil zu begegnen

scheinen. Es geht uns hier, die wir uns in gegenwän ige

r, nach langer Zeilingelebt haben, wie Dem, der,

aus der Fremde zurückkehrend, das nationale Gepräge

seiner frühern Heimalb plötzlich gewahrt. Wir hätten in

formeller Beziehung an den Liedern Niehls zu tadeln,

ein paar zu sehr in die Augen fallende Quinten in den

Aussenstimini'u ausgenommen. Alles ist so rein, so or-

dentlich nl^«schlossen. ja schlicht, keine aufregende Mo-
dulation, keine Tiefsinnigkeit, keine rhythmische Uneben-

heit; — alle benutzten Harmonirfolgen sind seil langer

Zeil Gemeingut geworden, die Texte tbeils längst be-

kannt ; und mag dies in den Augen Mancher als Tadel

erscheinen, so glauben wir doch die Behauptung aufstel-

len zu können, dass diese schlichten Lieder in ihrer Na-
türlichkeit gegen manche schwülstig*

grössere Wirkung hervorzubringen i

enthält: „An den Gesaog" von G.

Das Heft

t »»
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merlied" von G. Schlolterbeek , „Singen Wanderlied"
tob demselben , ,,De* Hirten Wiuterlied" vnn U bland,
„Abendfeier4 « von Mattbwson, uod „.Nähe der Geliebten"
von J. Kerner. 1.

N A C II R I C II T E N.

Leipzig, den 20. Februar 184<. Sechzehntes Abon-
nement - Concrrt im Saale des Gewandhauses, Oonners-
»r, den 8. Febrnar. Ouvertüre zur ZauberOöie von

ozart. — Srene und Arie aus Idomenco von Mozart
(„Estinto e Uomeneo"), gesunken von Madame Maria
Bttrchardt ans Bertin. — Introduktion and Variationen

für die Clarinetie von Kalliwada (neu), vorgetragen von
Herrn Heime jnn. (Mitglied des Orchesters). — Seene
ond Arie aus Titus („Parlo") von Mozart, gesunken
von Mad. Burckardt. — Adagio und Rondo für die Yio-

fine von de Beriet, vorgetragen von Herrn Marti» Be-
zeth ans Rotterdam. — Symphonie in Gmoll von Jul.

Rietz (zum ersten Mal, Manuscript). Unter Direction des
Componisten.

Die gelungene Ausführung der Ouvertüre zur Zau-
berflöte, eines wahren Meister- und Muslerstucks, eröff-

nete würdig das Concert , in welchem diesmal Mozart
mehr als gewöhnlich nud zwar in Composilionen aus drei

seiner Opern vorgeführt wurde. Die Arie aus Idomeneo,
obwohl treftich als Composition

, eignet sich nicht zum
Vortrage in Coneerlen, weil sie ganz dramatisch gedacht
und berechnet ist und nur in Verbindung mit der seeni-

sehen Darstellung ihre volle Wirkung haben kann. Dies
wir wohl aneh Ursache, dass Mad. Btirchardt damit
wenig Erfolg hatte, denn die Ausführung war sonst lo-

Benswerth, wenigstens künstlerisch nicht unbedeutender,
als der Vortrag der Arie aus Titus, welche allerdings

brillanter ist und der Singerin hauptsächlich viel mehr
Gelegenheit giebt, durch leichler wirkende Mittel, durch
Entfaltung bedeutender technischer Gesangfertigkeit o.dgl.

das Publicum zu inleressiren und zu gewinnen. Wir ha-

ben unserem früheren ausführlichen Berichte über die

Leistungen der Mad. Bttrchardt nur hinzuzufügen, dass

die Ausführung der Arie aus Titus mit vielem Ueilall

aufgenommen wurde.

Herr Hemze jnn., ein scbalzenswrrthes Mitglied un-
seres Orchesters , hat ans schon öfters Beweise seines

Talents and seiner tüchtigen Ausbildung gegeben, di« zu
den besten Hoffnungen berechtigen ; er besitzt schöne
Milte), um sich als Virtoos seines Instruments auszu-

zeichnen , und wenn nicht, was leider häufig geschieht,

der Virtuos in seinen glücklichen Erfolgen das einzige

Streben und Ziel eines Künstlers zu liuuYn glaubt, so
dürfen wir in Herrn Heinze einen acht ungswert hen Künst-
ler nm so mehr erwarten, als unsere so günstigen musi-
kalischen Verbnllniste jungen, ernst strebenden Talenten
reiche Gelegenheit za vielseitiger künstlerischen Ausbil-
dung darbieten. Die Ausführung der recht dankbaren Com-
position von Kalliwada war übrigens, zumal in ciuigen

Variationen, ausgezeichnet, nnd Herr Heinze erwarb sieb

wiederholt den lebhaftesten Applaus.

Herr M. Beseth, Schüler unseres Concerüneisters

j

Herrn David und , wie wir hören, im hiesigen Conser-
valoriura aufgenommen, macht seiner Schule nicht wenig
Ehre; der Character seiues Spiels ist sehr solid und ein
Beweis, dass die ganze künstlerische Ausbildung des jun-
gen, talentvollen Mannes in guter Richtung geleitet wird.
Auch in technischer Hinsicht war seine Leistung recht
lonenswerlb, im Adagio jedoch vorzüglicher noch, als im
Rondo, wie denn überhaupt zu einer leirhlen, graziösen

• Ausführung derartiger Yirluoscnslücke nicht Mos bedeu-
tende Fertigkeit, die Herr Bezeth allerdings schon be-
sitzt, sondern auch viele Routine im üflVntlich Spielen

gehört, die man natürlich nur mit der Zeit erlangen kann.
Möge Herr Bezeth auf dem eingeschlagenen Wege mit
gleichem Fleisse und gleicher Sorgfalt seine weitere Aus-
bildung verfulgen, an schönem Erfolge kann und wird es

einem Streben dann nie fehlen. Das Publicum ehrte die

\

Leistung des Herrn Bezeth durch lauten Beifall.

Das meiste Interesse in diesem Concertc war der

neuen Symphonie von Julius Rietz, Musikdirector iu Düs-
seldorf, zugeweudet, deren Direction der geehrte Com-
ponist selbst übernommen halle. Wir haben seit den letz-

tern Jahren schon mehrere bedeutende Werke, und un-

ter denselben einige Ouvertüren des Herrn Rietz in un-
seren Gewandbausconcerten wiederholt gehört, durch die

wir überzeugt worden sind , dass derselbe den tüchtig-
1

slen, gebildeUlen Künstlern unserer Zeit ohne Widerrede

j

beigezählt werdcu muss. Was er giebt , bekundet stets

eioe edle Richluug, eineu feinen Geschmack, eine tiefe,

mit dem Besten und Schönsten der Kunst innig vertraute

l Kenulniss, eine sichere, gewandte Beherrschung des Stoffs

I nnd der Form, wie alles Dies vereint nur bei wirklich
' bedeutenden, der Meisterschaft bald und unaufhaltsam ent-

gegenreifenden Talenten gefunden wird. In seiner Art zu

I
erfinden und zu arbeiten, ja in dem ganzen Character sei-

! ner Tuudicblungen, schliesst sich Herr Riet» sehr Men-
drhsohn an, ohne jedoch dadurch Eigenthümlichkeit der

|

Gedanken, Originalität überhaupt aufzugeben. Auch diese
1

neue Symphonie giebt hiervon Zeugnis»; sie hat neben
Manchem, was von entschiedener Vorliebe für den Geist

und Sinn Mendelssohn'* zeugt , noch so vieles Eigen-

thümlicbe., so Bedeutendes, was man nur selbst schaffen,

nicht Audercn oacherfiuden kann, dass sie vollkommen
geeignet ist, die Achtung vor dem Talente und der Kennt-

|
niss des Herin Biels zu erhöhen und die Hoffnung im-

! mer fesler zu begründen, welche wir oben schon aus-

sprachen und nach welcher wir Herrn Rietz bald in der

ersten Reibe der jetzt lebenden deulscheu Coroponislen

erwarten dürfen. Wir geben hier nur eine kurze Ueber-

sicht der Symphonie, da ein tieferes und ausführlichere»

Eindringen in dieselben ohue Einsicht in die Partitur

:
uichl möglich ist und nicht rrwarlet werden kann. Der
crale Salz (Allrgro, ''/», Gmoll) ist von sehr lebendigem,

;
aufgeregtem, leidenschaftlich bewegtem Character; ihm

folgt ein Adagio (%, Es dur), sehr melodiös, mit vortreff-

licher Stimmführung und Instrumenlirung ; die Art der

Ausarbeitung giebt ihm fast den Character eines Liedes

ohne Worte, denn überall treten die gesangreichen Mo-

tive so sehr hervor, dass sie das Interesse der HArer

uugetheiU in Anspruch nehmen; eine Eigentümlichkeit,,
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die, wenn sie geistreich und geschickt, wie hier, behan-

delt ist, jedenfalls ein wahrer Vorzug genannt werden

muss und dem Zwecke, welcher schon der Form wegen

mit einem Adagio gewöhnlich beabsichtigt wird, gewiss

IM Meisten entspricht. Der dritte Satz ist ein sehr cha-

raclcrislisches und ausserordentlich fein gezeichnetes

'Scherzo (Allegro, %, Gmoll), dessen melodiöses Motiv

an das Hauplmoliv des Adagio erinnert und oft Gelegen-

heit zu höchst interessanter Ucberleitung in das erste

Thema des Scherzo giebt. Der vierte Satz endlich (Al-

legro appassionalo, -V4 , Gmoll) ist kräftig und energisch

gehalten, sowohl in den Motiven selbst, als in der Ver-

arbeitung; in der Mitte des Satzes tritt eine «ehr cha-

raclerislische Melodie ein, die gut wirkt, aber vielleicht

noch bedeutender wirken würde, wenn sie etwas länger

festgehalten und ausgeführt wäre, nicht gar zu bald in

Mosen Figuren verloren ginge; sie wird jedoch noch zu

einer schönen, breiten Ausarbeitung in den Blasinstru-

Drillich hierdurch die

. Gegen das Ende

der Cbaracler wird

meuten mit benutzt und hilft haup

Wirkung des ganzen Salzes erböl

hin verändert sich das Tempo in '

gross und erhaben und dadurch ein Scbluss herbeigeführt,

der nirgends ohne sehr bedeutenden Effect bleiben wird.

Wäre der letzte Salz im Ganzen etwas kürzer gefasst,

so möchten wir ihn fast für den gelungensten und wir-

kungsvollsten erklären. Die ganze Symphonie ist jeden-

falls ein Werk von wahrhaft künstlerischer Bedeutung ;

unter der trefflichen Leitung des Componisten war die

Ausführung sehr vorzüglich und die Aufnahme von Sei-

ten des Publicums ausserordentlich glänzend} jeder ein-

zelne Thcil erhielt den lebhaftesten Beifall, und dem ge-

ehrten Componisten wird unser Publicum stets die vollste

Hochachtung bewahren.

Siebenzchnles Abonnement - Concert im Saale des

Gewandhauses, Donnerstag, den 15. Februar. Symphonie

von ff, A. Mozart (Es dnr). — Arie aus „I Monleccbi *

von Beilini, gesungen von Fräul. Bertha Marasy ans

Prag (Schülerin von Mad. Podhortky, geboroer Contel).—
Fantasie für Violoncell, componirt und vorgetragen von

Herrn MD. Jul. Rietz. — Sccne und Arie aua ,,11 Cro-

cialo" von Weyerbeer, gesungen von Fränl. Marasy. —
Conecrl für Pwnoforlc, Violine und Violoncell von L. >

.

Beethoven, vorgetragen von den Herren Ferd. Hiller,

F. David und Jul. Rietz. — Chor von Jos. Haydn
„Des Statibes eitle Sorgen" („Insanae et vanae eurae")

rämoll). — Fest Ouvertüre von Jul. Riets (Adur).

Luter Direclion des Componisten.

Die Symphonieen Jos. Haydn s und Mostrf» wer-

den immer die unwandelbaren Grundsäulen der deutseben,

ja der ganzen Instrumentalmusik überhaupt bleiben : sie

laben zuerst derselben einen gewaltigen Aufschwung ge-

geben und sie zugleich auf so hohen Gipfel erhoben, dass

es für alle Zeiten schwer sein wird, sie in solcher Höbe
jm erhalten. Unter den Symphonieen Mazart's ist die

Es dur- Symphonie eine der bedeutendsten in Gehalt und

Form, ja sie gehört intensiv zu den schönsten musikali-

schen Kunstwerken, die wir überhaupt besitzen; wir er-

innern hierbei nur an das kostbare Andante, das gewisj

ja seiner Axt .fast unvergleichlich dasteht; nicht weni-

ger viellcicnt' irttcli die Menuett, die so naiv und charac-

teristiseh gehalten, dabei so überaus fein und zierlich ge-

macht ist, wie es nur ein vollendetes Meisterstück sein

kann. Beide Sätze verloren bei der diesmaligen Auffüh-

rung jedoch ausserordentlich durch das völlige Vergrei-

fen der Tempi, die so langsam, so dem musikalischen

Geiste und der innen Technik der Compositum unange-
messen genommen wurden, dass wir es ganz unbegreif-

lich linden , wie ein musikalischer Sinn, znnial mit einem
Orchester an der Seite, das zu einer geistigen Auffassung

und Ausführung auf so ausgezeichnete Weise lieraufge-

bildet worden ist, den Irrlhum nicht sofort fühlen uad
erkennen konnte. Im Uebrigen war die Ausführung itt

Symphouie gut und erhielt Beifall.

Eine junge talentvolle Sängerin, Fräul. Macaty,
schien in diesem Concerle ihr erstes öffentliches Debüt
zu machen

;
wenigstens ist sie gewiss nur sehr selten

noch öffentlich aufgetreten , denn ihre Aengsllichkeit und

Befangenheit war , selbst mit Hücksicht auf ihre grosse

Jugend — sie ist noch nicht 17 Jahr alt — so gross,

wie sie bei Sängerinnen mit auch nur einiger Routine
kaum vorkommen dürfte. Wir können nnd dürfen daher

auch ihren Leistungen mit strenger Kritik nicht begeg-
nen, oder müssen wenigstens bei derselben die Hinder-
nisse immer berücksichtigen , welche der jungen Künst-

lerin die freie Benutzung und Entfallung ihrer Mittel

nicht gestatteten. Dass diese Mittel schön und bedeutend

sind in jeder Hinsicht, darüber kaun kein Zweifnl sein.

Die Stimme ist umfangreich , zwar nicht sehr stark und
kräftig — sie hat noch nicht Fülle genug, die sie wohl
iracb erhallen kanu — aber wohlklingend, klar und rein,

biegsam und leicht ansprechend in allen Lagen, dabei so
volubil, dass die schwierigsten Coloralureo ihr ohne
Mübe gelingen; es liegt in ihrem Tone zwar noch kein
ausgeprägter Cbaracler, was bei der grossen Jagend der
Sängerin sehr natürlich und begreiflich ist, aber der Ton
klingt warm und geht zum Herzen, wenn er auch viel-

leicht noch nicht aus dem Herzen kommt. Die Ausbil-

dung ist zwar durchaus noch nicht eine vollendete, aber
in ihren Grundlagen eine sehr gute, und so weil sie vor-

geschritten ist, eine verständig und geschmackvoll gelei-

tete; wir wüssten an der Tonbildung, an der Respira-

tion, am Portaraento, an der Coleratur fa«t Nichts zu rü-
gen, so weit dies nämlich die Art, nicht den Grad der
Bildung derselben betrifft. Nur die Aussprache ist ni<ibl

immer ganz rein und klar, und namentlich in den tiefe-

ren Lagen der Stimme die Vocalisalion nicht ganz offen,

was jedoch vielleicht von einem zu starkeu Pressen und
Drücken des Tones, um ihn scheinbar stärker und vot-

ler zu machen, herrührt, einem sehr schädlichen Hittfs-

mitlel, vor dessen Auwendung junge Sänger und Sänge-
rinnen nicht ernstlich genug gewarnt werden können,
weil es nicht nur die freie Entwicklung nnd Ausbildung

des Tones hindert, sondern dem Slimmorgane selbst ge-

radezu nachteilig ist. Wir können niehl leugnen, dass

wir an der Ausbildung des Fränl. Macaty, neben der

Rücksicht aof ihr schönes Talent, auch noch deshalb be-

sonderes Interesse nehmen, weil wir ihre Lehrerin, Mad.
Podhorshy in Prag, als tüchtige Künstlerin kennen, weil

wir dieselbe früher, ab) De». Comet, in denselben Con-
certen als Sängerin mit grossem Vrrgoügen gehört haben,
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in welchen jetzt ihre Sehaleria die Erinnerung an die

gefeierte Lehrerin wieder auffrischt. Es sind viele Jahre

seit jener Zeit verflossen, nnd doch mir Weniges ist in

der Kunst und den Leistungen der Künstler anders ge-

worden. Wenn wir nicht irren, erhielt Mad. Podhorsky

ihren Unterricht von einer Schülerin des alten Hiller,

ehemaligen Caulors an der hiesigen Thomasschule, einer

gewissen Podleska . welche später im Verein mit ihren

zwei Schwestern ihrem Lehrer das Denkmal errichten

lieas, das bier unmittelbar neben unserer Thomasschute

aufgestellt isl. Wenn man hiernach die Schule, aus wel-

cher Priul. Maeosy hervorgegangen , historisch verfol-

gen wollte , so würde man sie eigentlich eine Leipziger

Schule nennen müssen. Seit jener Zeit, in welche diese

Erinnerungen fallen, ist nun allerdings hier gar Manches

anders nnd um V ieles besser geworden, worüber wir uns

wahrhaft erfreuen können, was wir aber hier nieht wen
ler berühren wollen. — Was die Ausführung der beiden

Arien durch Kraul. Macany betrifft, so gelang die Arie

von Meyerbeer ungleich besser, als die von Bellini,

welche letztere übrigens zum Concerlvortrage sich we-

nig eignet, da sie durchaus auf dramatischen Effect be-

rechnet isl; überdies intouirte Präul. Macasy in dieser

Arie nicht rein, n ie sie denn überhanpt aus grosser Aengsl-

lichkeil zu manchen Uebertreibungcn verrührt zu wer-

den schien. Die Arie von Meyerbeer sang sie dagegen

recht gut , besonders in den Krcilaliven mit guter Auf-

fassung, feiner Deelamation, überhaupt mit richtigem Sinn;

das letzte Allegro war nicht leicht und graziös genug in

der Coloratnr, was aber vielleicht mit durch das zu lang-

same Tempo herbeigeführt wurde, welches allerdings die

Ausführung erschweren musste. Das Publicum nahm Frau!.

Macasy freundlich auf und lohnte besouders ihre zweite

Leistung mit vielem Applaus.

Dass ein so bedeutender Künstler wie Herr Julius

Itieti, wenn er zugleich Virtuos ist, auch hier nur Aus-

gezeichnetes leisten werde, versteht sieb wohl von selbst.

Sein Ton isl voll, kräftig und elastisch, seine Fertigkeit

sehr ausgebildet, nnd wenn er auch nicht durch Uebcr-

windung ausserordentlicher Schwierigkeilen, überhaupt

nicht durch reine Virtuoseneffecle blendet oder zu blen-

den sucht , so erfreut er um so mehr durch schönes,

geist- nnd gemiilb volles, acht künstlerisches Spiel, das

immer wobltbut und immer gern gehört wird, während

man anderes Virlooseuwesen bald genug zum L'eberdruss

hat. Zur Entfaltung der schönen Eiicenthümliehkeilen sei-

nes Spiels gab ihm besonders der gesangreiebe Theil,

die Adagiosilze seiner rrchl interessanten, nur fast et-

was zu langen Composilion und das Tripel - Conccrt von

Beethoven, welches von ihm und den Herren Hiller und

Daeid sehr gut und mit grossem Beifall ausgeführt w urde,

Gelegenheit, und wir können nicht leugnen, dass wir

einen soleben Künstler gar gern den unsrigen nennen

mochten. Wie sehr auch unser Publicum den Werth uud

die Verdienste solcher Künstler erkennt, zeigte die grosse

Theilnatimc, welche es allen Leistungen des Herrn Biets

schenkte, und in diesem Coneerte besonders der laute Bei-

fall, mit welchem es die treuliche Unverlure desselben,

die unter seiner ausgezeichneten Leitung sehr vorzüglich

ausgeführt wurde, aufnahm.

Der Chor von Jos.Hayda, cm Meisteestück sonder
Gleichen, machte, wie immer, grosse nnd tiefe Wir-
kung. B. f.

Leipzig, den 19. Februar. Seil einer langen' Reihe
von Jahren sind wir hier in Leipzig daran gewöhnt', dass
nicht leicht ein Künstler von einiger Bedeutung auf sei-

ner Rundreise durch die Länder, in denen er sich Lor-
beeren zu erwerben gedenkt, an unserer Stadt vorüber-
geht, ohne anch uns Proben seines Talents, seiner Lei-
slungen zu geben. Der laugst bewahrte rege Kunstsinn,

: der sich bier namentlich in den letzten zehn Jahren nicht
nur über weitere Kreise verbreitet, sondern vorzüglich

|
auch seiner Richtung nach erhoben und veredelt hat, be-
fähigt uud berechtigt unser Publicum dazu , mit zu ge-
messen und mit zu urtbeilen. — So sah man hier auch
den Productionen der beiden Schwestern MilanoUo mit
Ungeduld entgegen. Der von denselben uns bereits für

den Dceembcr v. J. zugedachte Besuch wurde, wie be-
reits in diesen Blättern bei Gelegenheit der Besprechung

I ihres Auftretens in Mailand richtig prophexeiht wordeu
I war, durch den grossen Beifall, den die amnnlliigenSchwe-
1

stern auf ihrer Reise von Italien nach dem nördlicheren
Deutschland überall gefunden hatten, nnd durch welchen
sie tu längerem Verweilen an diesem und jenem Orte
bewogen worden waren, verzögert, und iu dessen Folge

I

trafen sie erst zu Anfang Februars hier ein.

Am 7. , 10, und 12. dieses Monats Hessen sie sich

im hiesigen Theater hören. Warum dies nicht in dem
bekanntlich der Musik so günstigen Saale des Gewand-
hauses geschah , vermag Referent nicht zu sagen , wohl
aber, dass es ihm und gewiss dem grosseren Tbcile des

• Publicums lieber gewesen wäre, wenn man den letzte-

ren gewühlt hätte. Denn einmal kann es nicht fehlen,

dass der Bau unseres Thealers, überhanpt wobl eines je-

den, für das Solospiel niemals vorlheithaft , im Gegen-
theile hindernd nnd den Eindruck schwächend sein muss.
Der Spieler steht da gewöhnlich — es war dies auch iu

den beiden letzten der erwähnten Coneerte der Fall —
1 isolirl von dem viel liefer befindlichen, ihn begleitenden

Orchester oben auf der Bühne , ein grosser Theil der

Tonfülle seines Ioslrumenls geht in den Cnulisseu und
Soft* ten verloren, selbst die Gallerieen nnd

>
Logen verur-

sachen eine Brechung des Tones, welche dem Klange nur
nacht heilig ist. Und dann die Vereinigung der Productio-

uen eines Virtuosen mit einer oder mehreren, wenn auch
kurzen, dramatischen Auflührungen , wie sie bier Statt

fand, muss uothwendig, wenn sie auch nicht gerade die

ersleren in den Genitiv stellt, doch das Interesse des

Hiirers durch die ihm zugleich aufgedrungene Qualität

eines Zuschauers tbeilen ; wenigstens grslehl Referent

offen, dass ihm in Tbeaterconcertcn häutig die für unge-
störten musikalischen Runslgenuss geeignete Stimmung
gefehlt bat, der er sich im Concerlsaale so gern hingiebt.

Dass dessen ungeachtet der Eindruck, den dasSchwe-
! slernpaar MilanoUo bei dem zahlreich versammelten Pn-

j blicam hervorbrachte , ein so tiefer nnd schöner war,
' kann und muss daher unbedingt uur für die Vorzüglicb-
1

keil ihrer Leistungen sprechen. Und in *er Thal handelt
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es »ich hier nicht um da« Anstaunen too sogenannten I

Wunderkindern, — welchen, beiläufig gesagt, unter Leip-

zig niemals einen besonderen Geschmack abgewonnen

na t t
— sondern um die Würdigung ausgezeichneter Ta-

lente, die bei der Jugend der damit Begabten nur um so

lebhaftere Bewunderung verdienen.

Das Spiel beider Schwestern zeugt vor Allem von

einer guten und soliden Vorbildung in Bezug auf die

Behandlung der Geige, eines Instruments, welches wir,

mil höchst seltener Ausnahme, nur in den Hunden des

männlichen Geschlechts zu erblicken gewohnt sind. Dass

die Aeltere, Therese, in Ton, Fertigkeit, Sicherheit und

Vortrag ihre jüngere Schwester Marie bei Weitem über-

trifft, ist natürliche Folge der Altersvcrscbiedenheit, ih-

rer jedenfalls längeren Uebung uud ihrer gerade auf der-

jenigen Stufe des Allers , auf welcher sie steht , bereits

mehr entwickelten Selbständigkeit des .Gefühls. Znr
vermeintlichen Vermehrung der .Merkwürdigkeit bat mau
behauptet, Therese zähle erst 13 und Marie 11 Jahre;

wir schätzen sie vielmehr Jene 16, Diese 14 Jahre, und

denken, dadurch weder ihrem Ruhme, noch ihrem wah-
ren Verdienste zu nahe zu treten ; was an ihnen , an

ihrem Spiele und Vortrage gefällt und entzückt, das würde,

wenigstens uns, eben so gefallen und eutzücken, wenn
Beide 10 Jahre älter wären. Mehrfach ballen wir schon

früher von der Cbaraclerverschiedenhcit gehört und ge-

lesen , welche sieb in den Productioncn der Schwestern

erkennen lasse; man schilderte Theresen als die Reprä-

sentantin des Ernstes, des melancholischen Temperaments,

der elegischen Stimmung, Marien dagegen als Verkünde-

rin des leichten Humors, des Frohsinns. Dieser Unter-

schied ist uns keineswegs so auffallend, wenigstens nicht

als ein im Characler begründeter, erschienen. Die Ver-

schiedenheit ist unläugbar da, aber sie mag nach uiiserm

Dafürballen eben mehr in der grössern und geringem
musikalischen und künstlerischen Ausbildung, in dem ver-

schiedenen Aller und — zum grossen Theile — wohl

auch in der Wahl der Musikstücke ihren Grund haben.

Therese versteht ihrer Violine einen wunderbar vollen,

runden und schönen Ton zu entlocken, ihr Bogenstrich

ist breit und gross, ihr Vortrag edel und verständig, und
ihre wirklich erstaunenswerte Sicherheit giebt ihr eine

Ruhe und Besonnenheit, die den Hörer, eben weil sie

ihn selbst ruhig geniessen lässt, einem lieferen Versländ-

nisse ihres ganzen Spieles zugänglich macht. Dazu die

Erscheinung der Virtuosin selbst, in der man eine schon

last erblühte Jungfrau siebt, bei der wenigstens das Jung-
fräuliche vor dem Kindlichen die Oberhand gewinnt, und
endlich der Umstand, dass Therese sich besonders in

gross angelegten, mehr auf einen grossartigen und ge-

messenen Vortrag bcrechuelen Compositionen prodneirt, -
alle« Dies giebl ihr jenen Anstrich des tieferen Ernstes,

den man ihrem Characler unterzulegen wohl zu geneigt

gewesen ist. — Bei Marien auf der anderen Seite fin-

den wir allerdings ebenfalls einen schönen Ton , arnnu-
thige and graziöse Bogenführung, einen feinen und gu-

ten Vortrag, aber der geringere Grad, in welchem wir
Dies bei ihr entdecken, das rein Kindliche, welches ihr

Aeusseres zeigt, nnd die Vorführung grösstenteils von
Werken einer, nicht technisch leichteren, aber ihrer

Tendenz und ihrem Characler nach leichler gehaltenen

Art, z. B. concertirenden Polonaisen, den letzten Sätzen
von Concerten, zeigt sie ans als ein fröhliches, naiv und
keck in die Well blickendes Kind , dem es mehr darum
zu thun ist, seine Aufgabe geschickt zu losen und sieh

den Dank des 1'uMicums zu erwerben, als einen liefe-

ren Eindruck zu erregen.

Dass dieses Schwesternpaar in der Tbat eine höchst

! interessante Erscheinung ist, die gewiss ihres Gleichen

!
nicht bat, ist nach dem Gesagten erklärlieh. und gewiss

I wird Jeder, der die Milanolto's einmal hörte, noch oft

, und mit Freuden sieb des Kunstgenusses erinnern, den

ihm ihr Spiel bereitete. Allen ihren Leistungen wurde
,
der verdiente Beifall im vollsten Maasse zu Theil, and
namentlich war ein bei uns seltener Vorkommeudes mehr-
maliges Hervorrufen ein sprechendes Zeichen der Gunst,
in welche sieb die jungen Künstlerinnen bei unseren Pu-

. blicum zu setzen gewusst haben.

Was die Compositionen anlangt, welche in den er-

t

wähnten drei Concerten zu Gehör gebracht wurden (rück-
sichllich der auffüllenden Gesangpieceo genüge hier die

!
anerkennende Erwähnung der dadurch vou eiuigcn Mil-

I gliedern unserer Oper deu Concertgeberinuen geleisteten

,
Unterstützung), so waren dies das erste und dss dritte

Concert von de ßcriot, das vierte Concert von Vieux-
\
temps , eine Polonaise und Variationen von Mayseder,

j

Variationen von Artot und von Lafont, und ein Duo
!
von Dancia \ sie gehören also sämmtlich der neueren

i
Zeil an und huldigen mehr oder weniger dem Salonge-
schmacke. Wcnu wir den Wunsch aussprechen, die

Schwestern möchten uns auch einmal das Werk eines
älteren Meisters, wie Rode, Spohr u. s. w. hören las-

sen, so soll darin nicht ein Tadel jener Auswahl liegen,
sondern dadurch die Uebcrzeugnng kunJ gegeben wer-
den , dass wir sie dem würdigen Vortrage auch elassi-

|

scher Kunslcrzcugiiisse Tür gewachsen hallen.

I

In wenigen Tagen werden die anmulbigeu jugendli-

I

eben Künstlerinnen ein viertes Concert, und zwar, wie
i wir hören, im hiesigen Gewandbause geben, and wir*
> so wie alle Kunstfreunde, dadurch eine willkommene Ge-
I legenheit erhalten, uns an ihrer seltenen Begabung wie-
1

derholt zu erfreuen. 22.
i

Frankfurt. Musik vom 22. October bis 22. Januar
1844. Coursive Opern, die immer bereit liegen, ohne
weitere Vorbereitung bald hier bald da hineingeworfen
zu werden, Lücken auszufüllen, aus Verlegenheiten zu
reisten u. s. w. sind Freischütz. Zampa, das Nachtla-
ger, Czaar und Zimmermann, Do/tiseltfs Liebeslrank,
Joseph in Egypten, Normt, Otello, Die Nachtwandlerin,
wohl anch fraust, Aschenbrödel und sogar Robert. Des
Teufels Autheil und die Regioienlslocliler machen immer
volle Häuser. Ob es aber Recht ist , dergleichen Opera
quasi im Neglige vorzuführen, nnd gehen zu lassen, wie
sie eben gehen, wobei gewöhnlich der Chor und das Sen-
nenwesen die parlies honteuses sind, ob eigentlich nicht
jede Aufführung eine wohlpräparirte Moslerdarslellung
sein sollte, und mit welchem Hecht ältere Opern, die ihre

[

Schuldigkeit gelban haben, von der Gewohnheit als Slief-
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kinder behandelt werden dürfen — das sind Fragen, die

man wohl an alle Theater richten kann. Dennoch geben

mir gerade diese Opern Stoff zu folgenden Betrachtungen.

Fräul. liudersdnrf gab in ibren italienischen Partieen

Gelegenbeil, Das sa bestätigen, was 4er Kenner an ihr

schätzt und tadelt. Mit edler Persönlichkeit, vielseitig in-

telligenter Bildung, physischer Ausdauer und vortrefflichen

Mitteln ausgestattet, wire Friul. Rüdersdorf berufen, eine

Zierde der italienischen Oper zu werden. Allein, mag et

•in verkehrler Geschmack, mag es Resultat einer ver-

nachlässigten Methode sein, — der Gesang des Fräul.

Rüdersdorf ist sa sehr auf Effect berechnet , am wirk-

lich schön genannt werden in können. Dieses wurde nie

tiefer empfunden, als gerade jetzt, da sie, von wieder-

holten Indispositionen genesen, sich der ganzeu Kraft

ihrer organischen Mittel bedienen kann. Indem diese Sän-

gerin auf der einen Seile den Beifall des grösseren Pu-

blicums gen i esst, werden Kenner nur bedauern, dass ein

so schönes Talent, worin poetische Intentionen unver-

kennbar sind , solchen Weg eingeschlagen. Uder wer
möchte diesen ewig wilden Schlag des Passsgenwesens,

diese verwegene, geräuschvolle und dabei keineswegs ge-

regelle Art der Caloratnr, die endlosen, ohne Ursache,

überall angebrachten, oft aohulwidrigen Triller, die blutig

gegen das Gesetz der Harmonie geschmacklose Cadenzi-

mag, die Bildung anedler, fast communer Sebreitöne, die

falsche Verbindung der Brust- mit den Milteltönen —
was endlich Spiel anbelangt, ein Outrireo, das nicht sel-

ten an Carieatnr streift und in so grellem Widersprach

steht mit der zarten Bildung des Körpers und den feinen

Gesichtszügen — wer möchte dieses Alles entschuldigen?

Nur die Hochachtung vor so vielen hervorstechenden Gaben

und vor so manchem schönen Gelingen konnte mich ver-

anlassen , diesen Tadel um so mehr auszusprechen , da

Fräul. littdersdorf durch das unbedingte Lob ihrer Um-
gebungen , die nur keine musikalische Kritik haben, auf

Abwege geralhen ist, welche sie in der Nähe unserer

hratky, - ich rede hier von gründlicher Schulbildung

and musikalischem Geschmack — leicht bitte vermeiden

können. Da uns diese Sängerin verlassen wird, so möge

ihr dieser wohlgemeinte Fingerzeig nützlich werden.

In Bezug auf Fräul. Vapitain dürfte es allerdings

gut sein , wenn ihrer bisher überhäuften Beschäftigung

Schranken gesetzt würden. Diese Sorge für die Gesund-

heit ihres Organs wird uns diese beliebte Sängerin nur

desto länger erhalten. Aber dass sie Partieen, wie Rös-

chen im Faust und Aschenbrödel, abgiebt, ist ein Verstoss

gegen das Gefühl des ganzen Puhlicums, wenn auch Fräul.

v. Knoil in Besitz dieser Partie gekommen ist. Friul.

v. Knoti ist ein artiges Talent und geniesst die allge-

meine Gunst — aber diese Gunst, der Anfingerio und

persönlichen Vorzügen gezollt, durfte sich vis-a-vis un-

verhältnissmassigen Prätensionen doch verringern. Gerade

Das , was solche Partieen erfordern , und worin Fräul.

Capitata sieh auszeichnet, ist eine höhere poetische Auf-

fassung , und die daraus resultirende Ruhe eines edeln

nnd immer siebern Vortrags. Was wäre die Kanal, wenn
der Wille Zeil und Schule überspringen könnte, wie der

kühne Reiter eine Barriere? Fräul. v. linoll ist im Be-

sitz eines klangreichen, aber sehr dicken Organs, wes-

halb ibren Tönen noch die Verbindung
fehlt, das sehöne Legato, ohne welches kein Adel des

Ausdrucks, den solche Partieen bedingen, möglich ist.

Ans demselben Grunde ist auch nicht zu billigen,

dass Fräul. Revther die Alice übernommen bat. Sie hat

zwar ein Volumen in der Kehle, wie> Wenige, kann
aber bis jetzt noch nicht in die Fusslapfen einer Colte-

gin treten, die zur Blülhe deutscher Sängerinnen ge-

zählt werden darf.

Neu eiostudirt war Azur, hst aber nieht besonders

gezogen, obgleich sich Alles vereinigt hst, der Composi-

tion Ehre zu machen. Das Recept zu dieser Musik ist

verloren gegangen and mit ihm unser Geschmack daran.

Vielleicht auch sind nnsere Kehlen in dem Grade, wie

unsere Obren, verwöhnt und aus dem Geleise jener an-

spruchslosen einfachen Gesangsweise gekommen, wie sie

zur Zeit Mosart's en vogve war. Jetzt läuft Alles anf

Virtuosität hinaus < sonst war die dramafische Composi-

tion auf gesunde Natur des Organs, Aomuth des Vortrags

und unmittelbaren Gefüblssusdrnck basirl. Die Bildung

einer registerfreien Stimme nnd fesselfreier Uebergänge

gehörte zur Hauptsache. Es erfordert diese Weise sber

nicht minder ihr Studium. Nichts desto weniger war die

Aufführung eine lobenswerthe, wenn auch nicht in allen

Einzelnheiten. Die Oper wurde zweimal gegeben , und

wird hoffentlich nicht liegen bleiben; das hiesse den Ge-

schmack nicht hinaufziehen. Des Herrn Conradi, der den

Axur zn seinem Beneflse gab. geschah in diesen Blät-

tern nur wenig Erwähnung. Waresein Fehler, so ksnn
ich ihn mit gutem Gewissen bei dieser Veranlassung wie-

der gut machen ; denn er gab diese Partie mit Liebe und

Fleiss. Dieser Bassist besitzt eine durchaus sehöne, starke,

sonore und biegsame Stimme, und dabei eine Persönlich-

keit, die sich keiner Partie, wo Männlichkeit dominiren

muss, zn schämen braucht. So aind deshalb der Caspar,

Sulpiz, Mephislnpheles, Bertram, van Bett und ähnliche,

sehr gelungene Partieen. Im Ganzen möchten Herrn Con-

radCt Beprisentationen durch grössere Energie in Spiel

nnd Vortrag, und durch deutlichere Aussprache gewin-

nen. Energie bedingt an und für sich Bewegung, wo-
durch denn auch das Schleppen und Naehziigeln hinter

dem Orchester — eine leider über Hand nehmende Grippe

bei den Sängern — sieh vermindern wird.

Ebenfalls renovirt waren: Der Instige Schuster von

PavhfUo, wo unser Komiker Hassel in seinem Esse ist,

nnd der Calif von Bagdad, der für PischecVs Bariion doch

etwas zu hoch liegt. In Darstellungen verschmitzter Buf-

foniadea, wie Dulcamara, Andiol (Falschmünzer) u. s. w.
erfordern, ist unser fViegand sn seiner Stelle. Aber auch

der Wasserträger nnd selbst Jacob (in Joseph in Egyp-

ten) gehören zu seinen hervorstechenden Leistungen.

Seine meU II volle Stimme hat sich noch anf ihrem Höhe

punet erhalten.

Ganz neu war das Osterfest zu Paderborn von Aloyt

Schmitt, wozu Dr. Cäsar Neiget das Libretto gedichtet.

Da ich mir vorbehalte, über dieses Werk einen deuillir-

len Bericht zu geben, so genüge einstweilen die Nach-

richt, dass die Oper hier mit einem Pomp und einer Sorg-

falt in Scenc gesetzt wurde, als wenn sie in's Deutsche

übersetzt direct ans Paris gekommen wäre. Sie wurde

(Zn II«. 8.)
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zwei Mal bei gedrängt vollem Hause and gesteigertem

Beirai) gegeben. Zum dritten Mal (als zum Benefiz für

den Componislen) waren wieder alle Logen genommen

;

ans der Umgegend kamen Viele, sie zu hören, und diese

Vorstellung würde wobl Tür ihre Haltbarkeit auf unserer

Bühne entscheidend gewesen sein, wenn sie wirklich

Statt gefunden hätte. Aber die Feindin aller Operndirrc-

tionen, die Meuchelmörderin emporblübender Gassen, aber

auch zugleich die Reserve- und Hilfcagentin der Sänger,

das herumwandelnde Gespenst, das überall und nirgends

ist — mit einem Wort, die Dame Heiserkeil — über-

raschte unsern wackern Pitcheck mit einem seltenen Be-

such und so musste die Oper noch am Mittage abgesagt

werden. Dass die Oper ihre Widersacher und ihre unbe-

dingten Panegyriker hat, dass sich Colerieen und Parteien

bilden, versteht sich von selbst. Guhr aber hülle das

grosse Capital so vieler artistischen Kräfte und das der

kostbaren Zeit wobl nicht an diese Oper gesetzt, wenn sie

nicht aus höchst achtbaren Elementen bestände. Sein Auf-

satz darüber in No. 7 des Frankfurter Conversalioosblat-

tes verdient grosse Beachtung. Er sucht darzulhun, dass

sich ein Musikdireclor auch auf den Slandpunct eines un-

parteiischen Zuhörers setzen kann. Guhr, wie er selbst

sagt, nahm blos die Erfahrung des Direktors zu Hilfe,

da eben sie ihm die Vortheile verschafft, in den innern

Kern der Composilion zu dringen. In seiner interessan-

ten Einleitung sagt er unter andern folgende memorahle

Worte: „Jedes Land zeugt seine hohen Talente, Frank-

reich, das sich in glänzend romanlisch und bizarr aben-

teuerlichen Bildern gefallt, Italien, das eigentliche

Land der Kehle, und unser Vaterland , der Boden, wor-

auf Gemülbstiefe und erhabene Schwärmerei am Schön-

sten blühen. Deshalb sei man nicht einseilig und engher-

zig, und pflege jede Bühne das Gute aller Lander so gut sie

kann. Hauptsächlich aber vergesse Deutschlands Bühne

ihre Söhne nicht, und ziehe nicht gewaltsam den auslän-

dischen Geschmack in unsere Regionen herüber. Schon

allzusehr tragt die deutsche Bühne die leichten Früchte

des Südens, obgleich sie mit jedem Jahre unschmackhaf-

ter werden. — Möchten deswegen die Träger und Be-

förderer vaterländischer musikalischer Bildung sich brü-

derlich die Hand reichen; an ihnen ist es, das Publicum

von dem kläglichen Druck der Ausländerei zu reiten, von

welcher der Deutsche so schwer sich erlöst, obgleich ihn

schon oft ihr bitterer Fluch getroffen ! — Es verbinde

die deutschen Musikdirectoren nur ein fester Wille (ich

verstehe darunter nicht ein gewisses Monopol, um ihre

eigenen Werke unter einander aufzuführen), uud bald

werden sie den ergiebigen Boden unserer Bühne vom
Schlamm gereinigt sehen, der ihn leider umzieht, seit

Martin Opitz das erste italienische Singspiel in deut-

sche Reime brachte. Hat der deutsche Componist Hoff-

nung, die Früchte seiner sauern Bestrebungen auch zu
genicssen, dann wird auch seine Phantasie zu einem bel-

fern Licht erwachen, Freude und Begeisterung werden
seine Brust der Morgenrölhe einer Anerkennung öffnen,

and seine Melodieen nur anmulhiger, freier, leichter und
reicher Gemülb und Herz berühren. Aber der Druck,

anter welchem noch die meisten Talente Deutschlands

nach Emancipation schmachten, ist in der Thal Dicht ge-

eignet, ihren Hang zur Elegie in eine heitere Lyrik zn
.' verwandeln."

Ich werde in der nächsten Zeit, die Partitor vor
Augen, die Oper — jedenfalls eine merkwürdige Erschei-

nung im Gebiete der deutschen dramatisehen Literatur —
nach ihren wesentlichen Richtungen zu besprechen suchen.

Friedrich'.* Gesang -Schauspiel ,, Die neue Fanebon"
ist noch immer unser Steckenpferd und macht volle Häu-
ser. Vorzüglich ist Mad. Frühauf (Cbonchon), deren Ge-
sangslalent und Vortrag bei klangvoller Stimme schon in

einer musikalischen Zeitung Erwähnnog verdient, weil

das Cultiviren des Gesangs bei Schauspielern bekanntlich

eine schwierige Sache ist. Ein Umstand, der Mad. Früh-
auf unter Liedersängerinnen einen Ehrenplatz einräumen
dürfte, ist der, dass schon warkere Componislen, nament-
lich Ferdinand Hilter , Lieder für sie componirt haben,

lim nicht ungerecht zu scheinen, geschehe bei dieser Ge-
legenheit des Fräul. Albini Erwähnung, welche der nied-

lichste Kalaplan ist, der jemals sein Lied zur Trommel
mit dem liebenswürdigsten L'ebermulh vorgetragen hat.

Der Komiker IVallner, welcher mehrere Monate hier un-
unterbrochen gaslirte, hat sich durch die Einführung des

Lieder- Drama's (er nennt es ein Lebensbild mit Gesang)
Treff- König, Musik von Proch und Ba/denecker , wie
durch die Nestroy'sche Posse : Die beiden Nachtwandler

j

neuen Credit erworben. Er gastirt gegenwärtig in Hamburg.
Ich schliesse meinen Opernbericht mit der betrüben-

den Neuigkeit, dass uns Fitcheck im Mai verlassen nnd
nach Stuttgart übersiedeln wird. Er macht ans mit jeder

neuen Partie, die er singt, den bevorstehenden Verlust

nur empfindlicher.

Die bedeutendsten Concerle waren im Schauspiel-

haose : zuerst Alexander Dreytchock , der grosse Sen-
sation erregle. Er spielte zwei Mal in Theilung mit der
Thealercasse und gab ein Concerl zum Resten der hie-

sigen Mozarlstiflung, wofür ihm unser Liederkranz das

Ehrendiplom übersandte. Seine immense Virtuosität, die

Force seiner linken Haud, sein Octavenspiel , seine Art
auf dem Ciavier zu singen, seine Compositionen , dabei

seine Reisen *), seine Jugend und gcntile Persönlichkeit
1

bei Humor und anspruchlosem Wesen, haben ihm Inter-

,

esse bei allen Classen, namentlich beim schönen Ge-
schlecht, erworben. Ob er über Thalberg , Lisat und
Chopin sieht, oder dieser Ciavierheroen Eigenschaften in

sich vereinigt (wie viele Journale ihm das Complimcnt
i machen), habe ich nicht untersucht, weil mir von je her
dergleichen Entdeckungsreisen fruchtlos schienen. Das ist

aber gewiss, dass Dreytchock bei gründlicher musikali-

scher Bildung und Geschmack eine Technik ausübt, die

von Keinem seiner Zeitgenossen übertroffen wird. Eine
1

fast durchgehend elegische Stimmung, die in seinen grös-

;

seren Compositionen herrscht , z. B. in seiner gediege-

: nen D moll - Sonate , in dem gewaltigen Cmoll- Concert

|

and in der etwas rbapsodischsn Militärfanlasie, so wie
das Auflhürmeu von Schwierigkeiten (den Giganten der
Mylbe gleich, die durch übereinander gewalzte Berge den
Himmel erobern wollten !) möchte ich vermieden, wenig-

') Die Fraskforler Dldaskatia No. 300 von Torigeo Jthr siebt
Larissa selaar Biofrspaie.
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iteos vermindert wissen. Enthusiasmus aber erregte er
|

io deo Slädten der Umgegend, Mainz, Hanau, Darmsladt

und Offenbacb, deren Publicum ibn mit Feten, Kränzen

and Sonetten überschüttete.

(Beschinas folgt.)

Herbstopem in Italien u. s. w.
(Fnrtaetxnog.)

Novara. Die Man ein i- Rola, Tenor Tomasoni und

Bassist Luis« liessen sieb oft ohne alle Ursache tüchtig

beklatschen in der himmlischen Gemma di Vergy del Ca-
valiere Donizetti. Für diese Stadt waren es sogar mehr
als gute Sänger. In den darauf gegebenen Prigioni dt

Edimburgo , del Maestro Federico Ricci , kam auch die

ganz unbekannte Virtuosa Virginia Dragoni hinzu, wel-

che die Rolle der Ida so so machte; Opern und Sänger

gingen, wie man in Italien zu sagen pflegt, al cicto. Prosit!

Genun. Der Anfangs verunglückten Opera buffa

:

Chi piü guarda, meno rede, del Maestro Bauer , nebst

der ebenfalls verunglückten Sonnambula folgte die neue,

sehr magere Opera buffa Otti non osti, del Maestro Pe-
reili, in der blos einige Stücke besonders applaudirl wur-
den. Sänger waren : die Tirelli, Tenor Caggiali, Bassist

Corradi • Selli (beide mit miebtigen Stimmen) und Buffo

Scbeggi. Der faraöse Don Pasquale, von dem Alles be-

zaubernden Maestro, in welchem die Griffini die Tirelli

ersetzte, erregte F.nlhusiasraus. Aber : tic transit gloria

mundil der Don Pasquale wurde gar bald wieder ver-

gessen durch Herrn Fed. Ricei's Prigione di Edimburgo,
worin die Griffini die Giovanoa, die Tirelli die Ida treff-

lich, Herr Scbeggi den Tom nicht sehr trefflich, Tenor
Caggiali den Giorgio — kalt gab, wiewohl aber die Oper
ungemein gefiel. Herr Caggiali wählte auch zu seinem
nachherigen Benefiz Don Pasquale und andere Stücke.

Chiatari. Die in Oberitalien dermalige Tagesoper,

Fioravanti's erbärmlich verstümmelter Palcinella (hier Co-
lumella) dal ritorno degli sludj di Padova, eröffnete hier

die Stagiooe; die Bergognini, Buffo Borriii und Bassist

Righint unter den Sängern, der ursprüngliche Narrenchor
sammt dem Terzelle der drei Bassisten in der Musik,

zogen am Meisten an. Donizetti's Regina di Golconda zog
hierauf mit einem ehrlichen Fiasco ab; Tenor Persoot

machte jedoch darin mehr Figur, als im Columella. Etwas
glücklicher war Donizetti's Roberto d'Evreux, worin die

Puslerla die Sara machte. Im Barbiere di Siviglia war
die Bertuzzi - Ronconi die Prima Donna, unter den übri-

gen aber nicht die Beste.

Ni*xa. Die einige Zeil durch die französische Oper

hier verdrängte -italienische Oper hielt ihren Einzug mit

der Cenerenlola des so gräulich vergessenen Rossini. Die

Singer: die Malugani, Tenor Cristofani, Buffo Piechi und
Bassist Smith tbaten, was sie nur konnten, um sieb der

Zuhörer Gunst zo erwerben. Mercadanle's Elisa e Clau-

dio, dieser Opera buffa vom alten guten Schlage,

die unbedeutenden Singer weniger gewachsen.

Insel Sardinien.

Vagüari. Verdis Nabucodonosor,

i, die Doffö, Tenor Mngnai und di«

worin die Lusig

Mazzotti und Ponti wirkten , fand hier die beste Auf-
nahme. Musik und Sariger geGelen hier um die Wette.
Bellini's Sonnambula machte als allmodische Musik Fiasco.
Mit der Opera buffa Columella (s. Vicenza), worin die
Tassini sang und Herr Michelini den unpäßlichen Te-
nor ersetzte, ging es wieder besser ; der .Narrenchor und
das Terzett der drei Bassisten erregten sogar Fanatis-
mus ; die Tassini und Buffo Rivarol» waren die Begün-
stigten. Auch Donizetti's Roberto d'Evreux ging nicht
übel, allein das Finis Corona t opus war Rivarola's Bene-
fiz : Rossini's Barbiere di Siviglia.

Sassari. Diese zweite Hauptstadt der Insel Sardinien
begann die Magione mit Mercadantc's Giuramenlo. Die
dieser Oper wenig gewachsenen Sauger: die Lanzi-Bruni,
die Altistin De. Velo, Tenor Bozzolini und Bassist Loglio
erhielten aber eine ziemliche Portion Beifall. Weit mehr
ergötzte der wohlbekannte Columella, und Donizetti's

Figlia del Reggimento gab besonders der Prima Donna
Gelegenbeil, sieh hier vorzuthun. Aber der Barbiere di

Siviglia, worin Cipriani den Don Barlolo, Righi den Don
Basiiio machte, steckte alles Vorhergegangene in den Sack.

Herzogthümer Modena und Parma.

Guaslalla. Dieselbe Gesellschaft und Oper wie in

Casalmaggiore (s. d.).

Finale. Hier labte man sich eine kurze Zeit an Bel-

lini's Bratrice di Tenda und Bicci's Chi dura vince, worin
die Zagnoli und die Bonelti, Tenor Bignaini und
Baitagiini die Zuhörer möglichst unterhielten

Modena. Donizetti's Don Pasqual

nur zum Theil seine Berühmtheit , den Tenor Gumirato
etwa abgerechnet, waren die übrigen Sänger: die Mon-
tacchielli, Buffo Napoleone Bossi und Bassist Null! gar
nicht übel. Eine ähnliche halb gute Aufnahme fand des-

sen Figlia di Reggimento, worin sich die Prima Donna in

der nicht sehr leichten Titelrolle besondere Ehre erwarb,
auch Herr Gumirato etwas besser hervortrat.

Parma. Bei Gelegenheit des Namensfesles der Her-
zogin wurde den 12. December Abends hei Hofe eine
grosse musicalische Arademie gegeben, worin ausser den
Gesangslücken die braven Künstler Golinelli (Pianist),

Bottesini (Coolrabassisi) auf ihren Instrumenten, Orche-
sterdirector De Giovanni eine neue von ihm componirte
Fantasie für's ganze Orchester, Herr Marini auf der Flöte

und die Signora Cecilia Aini auf der Harfe sich mit Bei-

fall hören liessen.

Einem Bologneser Blatte zufolge verlässt die Haltes
das Theater und heiratbel den hiesigen Maestro Pt'elro

Torriggiani, der voriges Jahr zu Bologoa die Sibilla

componirt bat.

(Portsettong folgt.)

e bekräftigte hier

Feuilleton.

Di« Reine «atieale de Paria bat im Jabre 1844 ein versehS-

aertes mit Illustrationen vertiertes Gewand angelegt and ver-

spricht ihren Abonnenten ala Beilage xn Na. I 300 musikalische

an Na. 2 einen Dteele mag*, Alban von 25 Wal-
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aarn, » Na. S «Im Hmmiu von D«m. Lie Dmpert, tu N*. 4
die Porlraitt 4er Herren Mtyerbttr, Ronini, Heltvg, Aubw, Sp*m-
tini, Omloic, DonitetH, iltndetttohn oad Btrliot. Feraer sollen

die Abonnenten 1. ue4 IS. jede* Hanl« eio Matikilück and
anMerdeffs 52 Xeicnnancen von Gatmmi erkalten. Kadlich wird
ibaan aacb noch eile Reibe raa Ceaeertea versprochen.

Bin« um Oper «m Jaffbi Tbe aWaanaiea girl, iet ia Lan-
den Mit vielrai Beifall gegeben werden. — Letiieraa tee4 aacb.

wie 41« englischen Holjoaraale Teraiebere, eine Tora Priaien Al-

bert ceMneairte aa4 ia 4er Scbloiaeapelle za W indser eelgefehrte

Dai grosse englische Mmikfcit Rodet 4le* Jabr Ia Oxford Ststt

im Jaoi. Die Leilaeg bat Sir J"

Der Piaaltt Cäter Aagvtt Pranck ia Pari« aal t«m König

4er Belgler für drei Tria'a, 4ie er ibM gewidMet, 41a graste gol-

Ankündigungen.
Bei ia Leipsig

recht:

Itir grosses Orchester in Gmoll
TOB

Juliu» Rietz.
Op. 13.

Concert
dir VioloDcell in Edur mit Orchester oder

Pianoforte

•fuUus Hletz.
Op. 16.

Ia latin» Verlage enrheiaea

Beethoven sWerke am Pianoforte,
ia eiaer eleganten and correcten Aasgabe ia hoben I-oraul nnd
ia Zinndruck

1. AbAeiluni)

S. j4bthril»n3 . Varialieaa. 3 TbJr. 10 Njr.

%. Abteilung. Piaao h 4 aaaiai. I Thlr^ 10 Nfr
4. AbtkeiluMtj. Sonate* avec

IS. AbtkriluHf. Tria», Qaalw
Für die ganse Sammlnng »4 Tblr.

.

^ $ ^
langen ft-ratis am haben.

Bonn, im J..uar 1844.

u höchst billigen Subaeriptionspreiaen :

Sonate* aeloa. 7 Tblr. 4 Njt.

»rcorap. 7 Tblr. Sil Ngr.

nr, Qniotunr, 4 Thlr. 8 Ngr

Bei M. «. ia Cbeaaaita tat

Mütementarunterricht für
Violinspieler,

oder

Anleitung auf der Violine bald sicher unt

greifen xu lernen«
rertaest tob

Iioala Klndnclier«
Geaaaglehrer am Gymnasium und Musiklehrrr am Seminar ia Deaaaa

Preis l'/j Tblr.
De* Verraaaer aal ia diesen Werke keineswegs Abschriften

lang»! brkaanter Rcgera g-etirdcH, »OBdera eiae •••>< »«# and
ei«*arJiäm{icl>* Metbade aa/gestelll, durch deren Anwendung
der aagedealele Zweck wdktver, iesesUrr aad M MMtt fair«euer Zeit

|

erreicht wird, alt ei aacb den bekannten Lehrmethoden möglich Ul.

ia meinen» Verlage iat errebienca un
Maiikalieahandlungeji xu beziehen i

Der Pianist
oder

die Kunst des Claviersplels
in ihrem GesarniDtumfange theoretisch - praktisch

dargestellt.

Ein Lehr- und Handbuch fdr AUt y welche Ciavier

spielen Und diese Kunst lehren oder lernen, jedoch

mit besonderer Rücklicht auf Dilettanten,

Preis 2 Thlr.

Bei Herr* <*•

durch alle Bueb - '

A. Sora;«-.

ia Prag* aiad erschienen

Mnsikalienhandlangea an bcairben s

Ungarische Mtammertänate
für das Pianoforte.

Na. 1. Rozaavölgji. Kartaaex. 36 Kr.

• 9. — KarUBca. 36 Kr.
• 8. Travayk. Kortme». 36 Kr.

Da seine fortdauernde Kränklichkeit mir nieht er-

laubt, meioer Sortiment* • Handlung die nöthige Auf-
merksamkeit and Tbiligkeit zu widroeu, so beabsiehiige

ich, solche zu verkaufen, und mich allein auf mein Ver-

logt- Geschäft zu beschränken. Reelle Käufer

sieb mündlich oder sebrifUicb direet an

Berlin, den 15. Februar 1844.

Zs verkaufet»»
Dfat Erben weiland Her**) Stadieantare S*f«tc*#r an Gültin-

gm bcahiicbtigca, deura »uiiValiacbca NachlaH — heaehead ia

eiaer grauea S*eno»lun(j meist »och nagedrackter Coapasitianca
Ar die Kirche, alti Oratorien t gr. Paatioas- Maaikeu, Paalaie,

Caatataa n. *. w. vem JtaeA, tlkndrl , Grau», Krebs t //omitinj ,

Te/emauu, KiUhtt , Cttti a. a. w. über 400 Naaniern — im
Gaaaea an Tarkaaira. Kia aa*ruhrlicbet VeraeicbaiM diraer Ma-
aikcB iat bei deaa Ualeraeicbnetea aar Kiaaiebl niedergelegt nnd
lind bei demselben Abschriften davon an erlangen.

Wels« . Organist an der

Druck nnd Verlag von Breitkop/ und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 28"" Februar. M 9. 1044.

Ein Brief vm Joseph Hivdo. — : Aua Lciptig. Au Fraakfsrt. (BwekluM.) — FeuilUta». —

Ein Brief von Joseph Haydn.

Zum richtigen Verslandniss des nachfolgenden Brie-

fes von Joseph Haydn, — in dem sich des unsterblichen

Meisters tiefe, innige Gemütlichkeit so recht herzlich

ausdrückt und gleichsam in klaren Worten das ausspricht,

was jede Kote seiner Werke uns in die Seele klingt,—
möchte es notbwendig und nicht ganz ohne Interesse sein,

die Veranlassung desselben kurz zu erzählen und ein

flüchtiges Bild von dem kleinen musikalischen Cirkel zu
geben , an den jene Zeilen gerichtet sind.

Umstände nicht so zugänglich sein, weil ihnen kein ein-

ziges Orchesterinstrument zu Gebole stand ; Mozart'

s

Opernmusik forderte dagegen wieder zu viel Gesaogans-

In dem Städtchen Bergen auf der Insel Rügen hat-

ten sich zu Anfang dieses Jahrhunderts einige begeisterte

Freunde der geistigsten aller Künste, der Musik, um so
inniger zu einem engen, aus gleichgesinnten Milgliedern

bestehenden Kreise vereint, je unerbittlicher die Um-
stände ihnen den Genuss versagten, den einzelne be-
rühmte Kunstvirtuosen oder grössere Kunstinstitnte den
Musikfreunden in grösseren Städten gewähren, und der in

aolchen fast zum Bedürfnis* jedes Gebildeten geworden
ist. — Wenn somit jenem kleinen Vereine, der sich we-
der mit dem Namen „Academie" brüslele, noch selbst

den bescheidenem eines „Gesangvereins" in Ansprach
Dahn, sondern der eben nichts weiter sein wollte, als

eine gemüthliche Gesellschaft von Musikfreunden, die äus-
sere Anregung zur Kunst und ihrer Ausübung ganz abr

ging, so fanden doch seine Mitglieder die reichste Nab-
rang für ihre Liebe zur Musik in ihrem eigenen Innern,
nnd He« und Gemüth, nicht aber ein durch öfteres An-
hören grosser Kunstfertigkeit, oft Künstelei, verwöhntes
Ohr, oder ein durch die musikalischen Auswüchse der
Zeit blasirter Geschmack, legten den Maassstab an ihre

Kunstgenüsse. — Welcher Componist also hätte bei ih-

nen wohl mehr Eingang finden, sie inniger beglücken
nnd erfreuen können, als Joseph Hmjdn mit seiner inni-

gen, einfachen und ruhigen Würde, seinem lieblichen

Ernst und dann wieder mit seinem gcmülhlichen , spru-

delnden Humor, wer anders als dieser ,, Greis mit den
Herzen eines Kindes und dem Kopf eines Mannes?"
Beethoven mit seinem kühnen, sich eine ganz eigene

Bahn brechenden Genius, mit seinen himinelaoslürtnen-

den Schöpfungen konnte ihnen znm Tbeii schon ans dem

«7

bildung; Gluck war zu jener Zeit Dilettanten wenig
gänglich : so blieb Haydn ihr Alles, ihr Abgott. —

Es war an einem Winterabende , dass der kleine

Verein , der sich stets in der Woboung des Assessors

Dr. K. versammelte , und dessen musikalische Leitung

der Cantor D. übernommen hatte, mit besonderer Span-

nung dem „Beginnen der Musik" entgegen harrte. Haydn'

s

, .Schöpfung" hatte in der Brust von vielen Tausenden neue
Saiten des entzückten Gefühls in mächtige Schwingun-

gen gesetzt, hatte die ganze musikalische Well eleclri-

sirl, — heute sollte sie zum ersten Male auch diesem

engen Kreise vorgeführt werden. Wahre Begeisterung

misst nicht die eigenen schwachen Kräfte, siebt nur ein

schönes Ziel vor sich; wer hätte da an den Mangel der

Chorsänger, an das allmodische, doch damals allerdings

wobl weniger, als jetzt, anstössige Plöienfortepiano den-

ken und daran mäkeln sollen? — Was bedarf es der

Erzählung, wie jenes Werk, selbst nur durch so beschei-

dene Mittel vorgeführt, auf die Zuhörer und Sänger wirktet

Das ist wahre Musik, die rein durch ihren innern Werth
eine überwältigende Macht ausübt, welche nimmer aus

der Seele weicht! —
Die Versammlung war in der wohlthuendsten Stim-

mung, als der begeisterte K. sein volles Glas erhob und
dem Schöpfer dankte für die Wonne eines solchen Ge-

nusses; lauter, einstimmig zusagender Jubel aber er-

scholl, als er hinzufügte: „Wir sind nur Laien in der

Kunst, und unser Urtheil würde in der Welt wobl wenig
gelten; aber das Herz haben wir doch auf der rechten

Stelle, und wer uns das so tief, zn so reinem Glücke

bewegt, wie Haydn es eben durch sein unsterbliches

Werk gethan, der ist unser Wohlthäter, dem sind wir

Dank schuldig, und — er wird ihn nicht verschmähen.

Ja, meine Preunde ! wir wollen dieses überwallende Ge-

fühl des innigsten Dankes jenem grossen Manne ein-

fach und wahr schreiben, wie wir es empfinden; ge-

wiss, es muss ihn freuen, so viele Menschen beglückt

zu haben, denn ein wahrhaft grosser ist auch immer zu-

gleich ein guter Mensch." —
Der Brief wurde sogleich aufgesetzt nnd von den

beiden Gründern des kleinen Vereins im Namen Aller

9
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unterzeichnet ; Niemand holue oder dacht« auch nur auf

Antwort; man war zufrieden, einer innern Stimme, die

Alle zu jenem Schreiben veranlagst hatte, genug getban

zu haben ; — da ertefaien llaydnt Antwort, Zeilen, die

fortan als ein Heiligthum bewahrt wurden. In dem alten

Flötenfortfpiano war der Aufbewahrungsplatz für diesen

merkwürdigen Brief, und da ist er mir denn als Kind

gezeigt worden, wenn mein lieber freundlicher Gönner
mit dem silberweissen Haar noch in seinem 70. Jahre

die Arie: „Mit Würd' und Hoheit angethan," schwach
und leise zitternd, aber mit demselben begeisterten Ge-
fühl sang, wie vielleicht an jenem ersten Abende, und
mein Vater ihn, wie damals begleitete, und Beiden in

Erinnerung an die Vergangenheit und ihre Begeisterung

die Thränen in die Augen traten. Oer liebe Greis ruht

längst in der Erde, der Brief erbte auf meinen Vater,

an den er ja mit gerichtet war, und dieser schenkte ihn

mir, als ich ihm durch die Thal bewies, dass ich seine

Grundsätze in der Kunst auch zu den meinigen gemacht
habe. —

Möchte diese einfache aber wahre Angabe der Ur-
sache des hier folgenden Briefes, vor Allem aber der Brief

selbst manchem Verehrer für wahre, das Herz ergreifende

Musik die Ucberzeugung befestigen, dass Werke, welch«
eine solche Wirkung auf das menschliche Gemülh machen,
und die aus so reinem, innerem Kunsttriebe herstammen,
niemals durch seichtes und fades Uhrengekitzel der beuli-

gen fremdländischen Musik verdrängt werden können.

Meine Herren!

Es war für mich eine wahrhaft angenehme Ueber-
aus einer Gegend ein so schmeichelhaftes

Schreiben zu erhalten, wobiu ich nie wähnen konnte,
dass die Werke meines geringen Talentes dringen wür-
den. Wenn ich nun aber sehe , dass mein Name bei

Ihnen nicht nur bekannt, sondern meine Werke

lastende Mann auf einige Angenblicke seine Ruhe und
seine Erholung schöpfet." Diess war dann ein mächti-

ger Beweggrund vorwärts zn streben, and diess ist

die Ursache, dass ich auch noch itst mit seelenvoller

Heiterkeit auf die Arbeiten zurückblicke-, die ich eiue

so lange Reihe von Jahren mit ununterbrochener An-
strengung nnd Mühe auf diese Kunst verwendet habe.

Uebrigens dank' ich Ihnen aus vollem Herzen für ihre

gütigen Gesinnungen , uud bitte mir es zu vergeben,

wem meine Antwort etwas spät erfolgt: Gebrechlich-

keit die unzertrennliche Gefährtin eines 70jährigen

Greises und unaufschiebbare Arbeilen raubten mir bis-

her dieses Vergnügen. Vielleicht gönnt mir die Natur

noch diese Freude, für Sie noch ein kleines Denkmal

zn verfertigen, aus welchem Sie die Empfindungen ei-

nes bereits allmählig hinsterbenden Greises erkennen

mögen, der auch nach seinem Tode in einem so schö-

nen Zirkel noch gerne fortzuleben wünschte, von wel-

chem Sie ein so herrliches Gemälde entwarfen. Ich

habe die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu seyn

Wien, des
•
22. 7br.

(Jallf gehorsamster Diener

Joseph Haydn.

mit Beifalle und Vergnügen ausgeführt werden, so ge-
hen dadurch die heisseslen Wünsche meines Herzens
in Erfüllung: von einer jeden Nation, zu welcher
meine Arbeiten gelangen würden, als nicht ganz un-
würdiger Priester dieser heiligen Kunst beurlheilt zu
werden. Sic scheinen mich über diesen Punkt von
Seile Ihres Vaterlandes zu beruhigen, noch mehr, Sie

geben mir die süsseste Ueberzeugung, die der ausgie-

bigste Trost in den Stunden meines bereits sinkenden
Alters ist, dass ich öfters die beneidenswerte Quelle

bin, aus welcher Sic, nnd so manche für herzliche
Empfindung empfängliche Familie in häuslicher Stille —
ihr Vergnügen — ihre Zufriedenheit schöpfet. Wie be-
seligend ist nicht dieser Gedanke Tür mich t — Oft,

wenn ich mit Hindernissen aller Art rang, die sich

meinen Arbeilen entgegen stimmten, wenn oft die

Kräfte meines Geistes und Körpers sankeo , und mir
es schwer ward, in der angetretenen Laufbahn auszu-
harren, — da flüsterte mir ein geheimes Gefühl zu:
„Es giebt hienieden so Wenige der frohen und zufrie-

denen Menschen, überall verfolgt sie Kummer und
Sorge, vielleicht wird deine Arbeit bisweilen eine Quelle,

aus welcher der Sorgenvolle oder der von Geschäften

11 ECEN8IONEN.

Musik für Pianoforle mit Begleitung.

R. Schumann: Quintett für Pianoforte, zwei Violinen,

Viola und Violoncelle. Leipzig, Breilkopf und Härtel.

Op. 44. 3 Thlr.

Die bedeutende Reihe von Composilionen dieses Künst-

lers, welche bereits der musikalischen Welt vorliegt, lie-

fert das Bild einer von vorn herein reich begabten Na-

tur, welche zuerst vor der eigenen Fülle und vor dem
Zwiespalle zwischen poetischen und rein musikalischen

Anforderungen nicht zur Ruhe gelangen konnte, allmälig

aber sich immer mehr abklärt nnd dabei dennoch, wozu

wir Glück wünschen, seine Tiefe bewahrt. Unter seinen

nächsten Vorgängern wäre F. Schubert wohl als der zu
bezeichnen, für welchen er die meiste Sympathie dar-

legt. Von Meistern ersten Ranges sind es Beelhoven und

Bach. Die norddeutsche Natur Schümann'« bemächtigt sich

nämlich jenes liefsinnigen Verschlingen«, Ueberbaueus der

einzelnen, fest geführten Stimmen, welche Baeh's grosses

Vermächtnis« war, und vereint damit jene auf eiuzelnen

Intervallen träumerisch lauschende Beschaulichkeil , wie

jene durchaus humoristische Beweglichkeit des Gefühls,

für welche Beethoven die Geltung in der musikalischen

Literatur erobert hat. Diese humoristische Wellansicht

entspricht Srhiimaon's innerstem Wesen, wofür das Scherzo

dieses Quintetts mit seinen heideu sehr originellen Trio's

als Beispiel dienen kann. Mit Schuberl bat Schumann die

Vorliebe und die Erfindungskraft für buntes, oft reizen-

des Figurenspiel gemein. Schon die Themata seiner In-

strumeutalslücke haben mehr von diesem fignrirlen , als

von dem cantablen Gharacter, der in der Mozart'sebeu

Schule heimisch ist. Das vorliegende Quintelt hat ausser
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dem erwähnten Scherzo (dem drillen Satze) noch drei

andere Sätze, wovon das ersle Allegro and das Finale

(Es) in einer nahen Verwandtschaft stehen. Das interes-

sante Thema des ersten Satzes wird nämlich im letzten,

oft mit eioer an die besten Meister erinnernden Gewandt-
heit, benutzt, und wo nicht maassgebend, doch oft gleich-

sam scherzend in das übrige freie Tonspiel verwebt. Der
zweite Satz, Marsch mit bewegtem Alternativ, ist der

ruhigste, durchaus würdig und edel empfunden. Das

Ganze unterscheidet sich mächtig von den Werken einer

frübereu Periode Schumann's durch Sicherbeil, Besonnen-

heil in der Verwendung aller Mittel, aber auch von vie-

len Erscheinungen der Gegenwart überhaupt durch Wärme
des Gefühls, durch poetische Fülle.

F. Mendelssohn - Bartholdy : Sonate für Pianoforle und
Violoncell. Üp. 58. Leipzig, Kistner. 2 Tblr. 10 Ngr.

Der anerkannte Meister bat bereils früher die Zu-

sammenstellung von Ciavier und Violoncell zum Vortrage

einer Sonate mit grossem Erfolge benutzt; dieselbe ist

seinem Style in der That mehr, als manehc andere Zu-

sammenstellung angemessen , denn das der Caniabilitat

so ausgezeichnet günstige Violoncello wird für den lied-

mässigen Characler, den fast alle Mrlodieen Mendelssohn's

an sieh tragen, immer ein ungemein passendes Organ ab-

geben. Wer weiss es nicht, wie wirkungsvoll der Com-
pnnist in seinen Orcheslerslücken das Instrument, des-

sen Bedeutung für die moderne Musik Weber unmittel-

bar vor ihm hervorgehoben hat, zu verwenden weiss?
Bei Mendelssohn versieht sich Glätte, Eleganz in allem

Kormellen von selbst; Zwang ist in seiner Schreibart

niemals wahrzunehmen; auch, wo die Erfindungskraft

weniger hervorlrill, weiss er auf andere Weise das In-

teresse des Hörers zu beschäftigen. Er zeichnet sich oft

weniger durch melodischen Reicblhum , als durch den
Reichtbuni von Verhältnissen aus, in welche er die ein-

zelnen in Bewegung gesetzten Stimmen zu einander zu
bringen weiss. Seine Melodieen sehen einander ähnlich,

denn sie quellen alle ans einer ruhigen Weltanschauung,
die zuweilen von einer mysieriösen Schwärmerei einen

leisen Anflug bekommt. Die Fluth der Leidenschaft aber
stört sellener jenen contemplativen Characler. Dies lässt

sich nun auf diese Sonate vollkommen anwenden, deren

Motive weniger entschiedenen Cbaracter haben, von jener
liedmässigeu Ruhe sich niebt gern trennen. Der erste

Salz und das Scherzo sind nach unserer Aosicbt am we-
nigsten frisch ; das Finale bat uns am Besten gefallen.

Die Behandlung der Ciavierpartie zeigt, dass der Compo-
nisl auf die Effecte, welche die neuere Zeit dem Instru-

mente abgelauscht bat und die sich ohne bedeutende Zu-
muthung an Virtuosität anwenden lassen , kein besonde-

res Gewicht legi. Er bleibt seinen Passagen und Figuren
sehr treu. Vortrelflich machen sich die gebrochenen Ac-
corde, welche die Introduclion zum letzten Satze eröff-

nen; die Wahl der verdoppelten Intervalle verrfilh allein

schon den feinen Kenner des Instruments, wie wir denn,

wollten wir auf Detail eingeben, gar Vieles anführen könn-
ten, das ihn verräth ; darauf 'einzugehen ist auch nicht

aötbig, da sich überall erfahrene Spieler gern mit diesem

' Werke geschäftigen werden , nnd selbst Dilettanten in

der Solidität, welche ihnen in demselben entgegentritt,

unstreitig zu ihrer höheren musikalischen Fortbildung ein

weit bedeutenderes Mittel gewinnen , als ibnen der vir-

,

tuosenmässige Zuschnitt der meisleu gegenwärtig erschei-

nenden Duo's gewähren kann.

;
Troisicme Trio concerlant pour Piano, Violon etViolou-

celle par L. Spohr. Op. 124. Hambourg, Schubert

et Comp. Preis 2'/'j Tblr.

Der Tonsetzer, welchen man jetzt deu Nestor der

deutschen Tonkunst nennen kann, beschämt durch seine

rüstig« Tliätigkeit manches junge Talent, das sich in klei-

|

neu Aufgaben , einzelnen hingeworfenen Melodieen , mit
allenfalls einem kleinen figurirteo Mitlclsalze, der die

Wiederholung der Melodie einleitet uud dadurch die ganze
' Arbeit bequem macht, zersplittert. Spohr fahrt fort, grös-

sere Formen mit seiner gewohnten Sicherheit hinzustel-

len. An eine Aenderung seiner Schreibart ist dabei na-

türlich nicht mehr zu denken, vielmehr wird er schon

nach den ersten Tacten an diesem und jenem chromati-

schen Fortschritte leicht erkennbar. Seine Themata ver-

leugnen ihre Stamuiverwandlscbaft nicht, und dennoch
muss man ihn um einen Vorzug, den er freilich schon

so oft bewährt bat, stets von Neuem beneiden, nämlich

um die Fähigkeit, das Ganze immer wie aus einem
Gusse geformt erscheinen za lassen. Die Disposition, die

I

harmonischen Grundpfeiler jedes Musikslücks von ihm

sind mit jener mathrmaliscben Sieberheil besorgt, welche

das ganze Stück immer leicht übersichtlich machen, uud

erhallen trotz der fortwährend wechselnden Schatten, die

um seine Melodieen fliegen, jene Durchsichtigkeit und

Klarheit, woran der letzte consequente Nachfolger von

Mozart slels erkennbar sein wird. Gegenwärtig hat Spohr

das Pianoforle fleissiger, als in früherer Zeit, bedacht,
1

ja, er scheint das Instrument, das er früher nur bcglei-

I tend anwandte, lieber gewonnen zu haben. Dass man ihn
' dennoch nicht allerwärls auf die Wünsche des Clavicr-

spielers Bedacht nehmend findet, dass Manches mit leich-

1 terAenderung weil claviermässiger gemacht werden könnte,

ist natürlich , denn jedes Instrument hat seine Launen,

die besonders sludirl sein wollen. Wir müssen dies aber

erwähnen, weil das Trio als „concertirend " bezeichnet

ist, und diese Bezeichnung besondere Ansprüche an die

Techniker begründet, welche Virtuosen sein müssen, wenn
sie dem geforderten Effect genügen sollen. Das Ganze

bat vier Sätze. Der erste leidet an der hei Spohr oft be-

merkten Aehnlichkeit und nahen Verwandtschaft der bei-

den zusammengewobenen Motive. Schön ist das Thema

zu den Variationen (Andante, Fdur), so zu sagen von

allem Schlage, breit und gediegen, die Variationen selbst

! in bekanntem Stvle, übrigens sehr brillant. Scherzo in

|
Dmoll zeigt im Trio (Ddur) i™ den Ciavierstimmen ganz

: violinmässige Passagen, die im raschen Tempo sich schwer

reinlich nasführen lassen werden; für die linke Hand,

die meist nur Verdoppelungen hat, ist Vereinfachung leicht

möglich und ralhsam. Das Finale (Presto) hat rhythmi-

schen Reiz, viel Leben , doch wenig Melodie. Das Trio

| ist, wie bereils bemerkt, schwer zu spielen, und zwar
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für alle Mitwirkende; der Geiger muss in Spohr« Spiel-

art genau eingeweiht sein.

Sonate für das Pianoforte von L. Spohr. Op. 125. Wien,
bei Mechetli. Preis 1 Thlr. 8 Ggr.

Das Wesentlichsie, was auch diese Sonate angeht,

ist bereits oben bei Gelegenheit des Trio s erwähnt wor-

den, nämlich jene allgemeinen Sätze, die Spohr's neueste

Arbeilen immer wieder treffen. Acht Tacte hat man ge-

spielt , und die vorgehaltenen chromatischen Tone , die

harmonische Beweglichkeit, der dreitheilige Tact verra-

tben den Componisten. Edel in der Form ist auch hier

jeder einzelne Salz, trefflich gerundet, klar übersichtlich

geordnet. Frische Gedanken vermissen wir, namentlich

gesangtnässige ; dafür giebl es rinzelne ganz überraschende

Wendungen der Harmonie, geschickte Melismen. Tonart

und TacUrl der eiozelnen Sätze aufzuzählen, ist unnö-

thig. Die Sonate ist Mendelssohn gewidmet, ein schönes

Zeichen künstlerischer Achtung. Mühe, claviermässig zu

schreiben , bat Spohr sich unstreitig hier vorzugsweise
gegeben ; und dennoch ist das Ganze schwerer, als Thal-

berg oder Chopin, zu spielen, denn bekanntlich rächt

sich bei Spohr jede kleine Unreinheit am Ganzen nur
allzubart. Man kann leicht den QuarlctUlyl in dieser

Compositum wiederfinden, und wird dann meinen, dass

Vieles, z. B. die sehr gefühlvolle Romanze in Amoll,
für das Streichquartett ausgeschrieben erst ihre wahre Wir-
kung machen werden.

Sonate für Pianoforte und Violine von N. W. Gade.
Op. 6. Leipzig, Breilkopf u. Härtel. 1 Thlr. 20 Ngr.

Ein heiteres, äusserst liebenswürdiges Musikstück!
Oer Componist , bereits durch grossere Werke bestens

empfohlen, ist eine poetische Natur, erfüllt von einer

Sewresen schwärmerischen Aoscbauung, die bei Söhnen
es Nordens häufig angetroffen wird. Seine Verwandt-

schaft mit deutschen Tonmeistern war bei seiner ersten

Symphouie leicht erkennbar, und doch daneben etwas
Eigenthümlicbes , das sich Luft sucht, und das der vor-

urteilsfreie Criliker durch eine gewisse Divinalion über-

all, wo es sich zeigt, leichter, als durch Grübelei, wel-
che ihm nur den Slandpuncl verrückt, herausfinden wird.

Aueb die Schnelligkeit, womit er seine Productionen ein-

ander folgen lässt, verräth, dass er viel auf dem Her-
zen und der Welt anzuvertrauen habe. Die vorliegende

Sonate beginnt mit einem bebende im %-Tact dahin flat-

ternden Allegro, Adur, das uns besonders in der festge-

haltenen ClavierGgur an Meudelssobn eriunert hat. Von
gutem Effect ist das an der Stelle, wo man die Domi-
nante, Edur, erwartet, mit Emoll auftretende zweite
Thema, das sich aber natürlich von selbst nach Edur zu-

letzt binleitel, und eben so im zweiten Theil die Paral-

lelstelle zwischen Amoll und Adur. Von kindlich einfa-

chem Cbaracler ist das Andante, romancenibnlich (Fdnr).
Es sebhesst zwar selbständig ab, wird aber durch eine

rhapsodische Fignr gleichsam recilativisch mit dem fol-

genden Stücke verbunden. Dieses Finale halten wir für

das Originellste vom Ganzen. Es tritt in A moll mit nicht

gewöhnlichem Thema auf. Amoll bleibt auch die leitende

Tonart, die natürlich Cdur und Adur als Gegensätze for-

dert. Hier herrscht viel Freiheit, viel Phantasie. Zuletzt

nimmt Amoll noch einen Anlauf, sich zur Herrscherin

zu machen, bis Adur deonoeb, obgleich durch plagalischen

Scbluss herbeigeführt, sein Recht behauptet. Das Musik-
1 stück bat Manches, das man sonderbar nennen könnte,

I und das den Humor der Jugend verräth. Auf Gade darf

man gute Hoffnungen setzen; möge er für Gesang fleis-

sig zu schreiben uiebt versäumeu, damit er über der

Freude an Inslrumentaleffeclen nicht auf Abwege gcralhe.

Nachrichten.
beipsig* den 27. Februar 1844. Achtzehntes Abon-

nement -Conoert im Saale des Gewandhauses, Donners-
tag, den 22. Februar. Ouvertüre zu Coriolan von L. r.

Beetkoten. — Arie aus den Puritanern von BeUini, ge-
sungen von Fräulein Marie Sachs („Qui la voce sua
soave"). — »Ein Sommertag in Norwegeo." Fantasie

;
für Pianoforte mit Orchester, componirt und vorgetragen
von Herrn Budolpk ff'i/lmers aus Copenhagen. — ,,La
tcmpesla," Chor mit Orchester von Joseph Haydn. —
„Sehnsucht am Meere." — „Serenala eroica" für die

linke Hand allein. — „La Pompa di Feste." Heroische
Elude, sämmtlicb für Pianoforte solo, componirt and vor-
getragen von Herrn H. Witlmers. — Symphonie (in

Amoll) von Felix Mendelssohn- Bartholdg.
Wegen Erkrankung des Fräul. B. Macasy, welche

in diesem Concerte wiederholt auftreten sollte, war eine

i

Abänderung des ursprünglichen Reperloirs nothwendig ge-

worden; daher kam wohl auch die allerdings ziemlich
unpassende Zusammenstellung der BellinCtcbt* Arie mit

der ernsten, grossartigen Ouvertüre zu Coriolan von Beet-
hoven ; früher war Recitativ und Arie der Susanna (in

Fdur) dafür angesetzt, milbin eine würdigere Aufeinan-
derfolge beabsichtigt gewesen. Fräul. Sachs halte bei sol-

chen Verhältnissen immerbiu einen ziemlich schwierigen
Stand ; denn obwohl anderwärts das für BeUini sehwär-
mende Publicum noch nicht eben vermindert zu sein

i
scheint, so bat doch bei uns die alte Zuneigung sehr
nachgelassen, und am Allerwenigsten findet man sich er-

;

baul, auf eine Composiiion wie die Coriolan -Ouvertüre,
I eine BellinCtche Arie hören zu müssen. Dessen uugeacb-
' tet erwarb sich Fniul. Sachs durch ihre recht angenehme
und fertige Ausführung lebendige Anerkennung. Es ist

nicht zu leugnen, dass Fräul. Sachs in ihrer Ausbildung
sehr bedeutende Fortschritte macht; nur mochten wir ihr

rathen, sich nicht unverhall nissmassi^ schwere Aufgaben
zu stellen, bei welchen leicht die Solidität der Ausfüh-

rung und damit zugleich die Ausbildung selbst leidet. —
Sehr grossen Reifall erhielt Herr Rudolph WÜl-

; mers, der uabezweifell den bedeutendsten Piauofortevir-

|

tuoseu unserer Zeit beigezählt werden muss. Sein Aa-

j

scbUg ist vortrefflich, und der Ton dadurch so elastisch,

I
klar und bestimmt zugleich, dass auch in den schwierig-

i slen und schnellsten Passagen mit ungewöhnlicher Deul-
' lichkeit jede kleine Note unterschieden und gehört wird,

i
Dabei ist die Fertigkeil des Herrn tfittmers in der Thal
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so gross, wie sie nur wenigen Virtuosen eigen sein dürfte

;

die grössten Schwierigkeiten erscheinen unter seinen Hän-
den wie leichte Spielereien, und da Herr }VHimers nicht,

wie leider berühmte Virtuosen oft Ibun, auf dem Instru-

mente herum lobt und rast, nicht fortwährend den Däm-
pfer aufgehoben hält oder sich am Instrumente sichtlich

balb ohnmächtig arbeitel, sondern wirklich Ciavier spielt,

so macht auch sein Spiel einen angenehmen, erfreulichen

Eindruck und lässt sich gemessen. Nur mit den Compo-
silionen des Herrn IVillmers können wir nicht einver-

standen sein ; es ist kaum glaublich , was die ambulan-

ten Virtuosen, vor Allen aber die Claviervirluosen, dem
Publicum zumuthen. Wir haben zwar in dieser Hinsicht

schon viele Erfahrungen machen und gar Manches als

musikalische Composition hinnehmen müssen, was kaum
Musik genannt werden konnte; zu beklagen bleibt es

aber doch immer, wenn bei so trefflicher technischer Aus-

bildung, wie sie Herr IVHimer$ besitzt, die musikalische

Bildung so vernachlässigt erscheint. Dass ein Virtuos,

der sich ein Stück schreibt, um seine Virtuosität geltend

zu machen, Nachsiebt verdient, wenn er hierbei die streng-

sten Kunstforderungeu nicht immer im Auge behält, ver-

steht sich von selbst; allein ein Stück zu schreiben Z. B.

wie die sogenannte heroische Etüde „La Pomps di Fesla,"

welche Herr kVttlmers zuletzt spielte, müsste eigentlich

einem Musiker geradezu unmöglich sein. Es kann wirk-

lieb kaum etwas Geistloseres geben, und doch müssen

wir leider bekennen, dass gerade dieses Stück von un-

serem Publicum am Meisten und so sehr apptaudirt

wurde, dass sieb Herr WHimers veranlasst fand, es wie-

derholt vorzutragen. Es ist eine eigene Sache mit dem
Beifall and der Theilnahme des Publicums; wird ihm Et-

was geboten, das auf irgend eine Weise wirklich ganz

ausgezeichnet, gewissermaassen über die Crilik hinaus

ist, so verliert es auch sofort jedes Urlheil ; es giebt sich

ungebunden und rücksichtslos dem Genosse dessen hin,

was ihm eben vortrefflich geboten wird, und lässt alles

Andere unbeachtet bei Seite liegen. So war es auch hier

mit den Leistungen des Herrn fVillmcrs. Das Publicum

staunte über dessen Virtuosität and erfreute sich dersel-

ben, überhörte aber dabei gänzlich, was ihm dabei zu-

gleich als Musik geboten wurde. Nur ein Stück, die Se-

renata eroiea für die linke Hand allein, war interessant,

besonders für seinen Zwerk interessant und sehr ge-

schickt gemacht. Herr iVHimers wird noch ein eigenes

Concert verau»tallen, nach welchem wir dclpgeiiheit neh-

men werden, weiter ober ihn zu berichten.

Die Ausführung der schönen und allerdings schwie-

rigen Symphonie von Mendelssohn-Barlholdt/ war nicht so,

wie man es von einem Orchester, das noch vor kaum einem

Jahre gerade diese Symphonie so überaus vortrefflich spielte,

bitte erwarten dürfen. Die Tempi wichen im Ganzen zu

sehr von denen ab, an welche das Orchester nnter Men-
delssohns eigener Leitung gewöhnt worden war; dies

machte die ganze Ausführung unruhig, unsicher und feine

Nuan<;iruiig geradezu unmöglich. Wir beklagen das um
so mehr, als Mendelssohn zufällig anwesend war uud

dieser Ausführung seines Werkes beiwohnte.

Am Montag, den 26. Februar, gaben die Schwestern

i cert, das, obgleich ihr viertes Concert seit ihrer Anwe-
senheit in Leipzig, sehr besucht war und den beiden jun-
gen Künstlerinnen wiederholt den grössten Beifall brachte.
Der sonore Gewandbaussaal vermag allerdings die Vor-
züge ihres Spieles mehr herauszustellen, als dies auf
der Bühne eines Theaters möglich ist, wo die Coulissen
dem Tone wie der Wirkung einer feineren Ausführung
sehr nachteilig sind; es lassen sich hier aber auch die
Schwächen leichter noch erkennen, und so bat sich denn
als Gesammturllieil immer fester gestellt, dass von voll-

endeten Kunsileistuogen bei beiden Schwestern, bei der
jüngeren natürlich viel weniger noch als bei der illeren,
zwar nicht die Bede sein könne, dass die Erscheinung

1 Beider aber, in Hinsiebt ihres Talents sowohl, als ihrer

!
Ausbildung, eine höchst seltene, auch künstlerisch so in-
teressante und bedeutende sei, wie es wenige jemals ge-

: geben haben dürfte. In diesem Concerte wurden nicht
weniger, als sieben verschiedene und sehr bedeutende

:
Soloslücke von den beiden Schwestern vorgetragen ; wenn
man nun weiss, dass diese sieben Solostücke an demsel-

i
ben Tage Vormittags probirt, milhin an einem Tage bin-

I neu wenigen Stunden vierzehn Solostücke von den bei-

den Kindern gespielt und mit aller nur möglichen An-
. slrengung und Aufregung gespielt werden mussten, so

i

kann mau zu rechter Freude und zu ruhigem Genüsse
i
dabei nicht kommen. Man vermag sich eines innigen Be-

' dauerns und Mitleids nicht zu erwehren, und kann die
Verantwortlichkeit nicht vergessen, welche Diejenigen auf
sich laden, denen allerdings zunächst das Wohl und Glück

j

ihrer Kinder am Herzen liegen sollte. H. +.

Frankfurt. (Beschluss.) Der Violinist Prilme spielte

|

ebenfalls zwei Mal im Scbauspielbause, konnte aber jenes

;

romantische Interesse nicht wieder erringen, welches sein

erstes Erscheinen, wie aus den Wolken herab, einflosste.

Damals ein Jüngling mit schwärmerischen Augen und sei-

ner Melancholie — man wusste nicht wober er kam —

,

j

verschwand er meteorisch wie er auftauchte, wurde für
> wahnsinnig, für todt gehalten, und erscheint nun plöte-

:
lieh wieder wie durch den Wink einer Fee in dem Kreise

: seiner früheren Bewunderer. Aber der Jüngling steht mit

I
einem Male an den Grenzen des männlichen Alters, der

Schnurrbarl uud etwas Embonpoint geben ihm einen bür-

gerlichen Pli, der etwas prosaisch die Bhilhen von der

I Erinnerung abstreift — dazu sind seine Augen mehr auf

die Violine wie zum Himmel gerichtet — also ein Gei-

ger, wie schon viele da Stenden. Was Wnnder, dass der

Nimbus des Idealen im Preise gesunken ist, und wir es

blos mit dem Virtuosen zu tbun hatten, der recht schön

,

rein und nell spielt, aber den Vergleich mit einem Be-

riot und Moliaue doch nicht ausbäll. Selbst seine: „Me-
lancholie" (die, unter uns gesagt, eigentlich keine Melan-

cholie ist) war mit einem Male irdisch geworden, und

so kam es, dass Prüme kein drittes Concert mehr gab,

und, wenn auch vou Achtung begleitet, doch im Ganzen
ohne viel Aufhebens wieder verschwand. Ja, ja! Neu-
heil nnd Nimbus sind gewaltige Prolecloreo. die verrüh-

ren nnser Gefühl und Unheil, ohne dass wir es selbst

wissen. Pagantni nnr steht erhaben über beide. Er be-

durfte ihrer nicht Pagmini bitte aurb ohne seine phan-
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Uitische Persönlichkeit den*elben Zauber aasgeübt. Die

Milanollo's? das Ut eine Gewissensfrage. Ich, wie jeder

Andere, war hingerissen von dieser Erscheinung, unfä-

hig) das Secirmesser der Crilik anzusetzen. Allein würde

das Spiel dieser Kinder, namentlich Theresens, — das

Enthusiasten ohne Weiteres neben oder gar über die er-

stell Meister stellten — würde es denselben Enthusias-

mus, dasselbe Irlheil ohne die Erscheinung, als bloses

Kuusterzeugniss genommen, hervorgerufen haben?

Auch Ernst Pauer aus Wien unterstützte die Mo-

zarUliflung durch ein Concert im Saale des Weidenbu-

sches. Ich habe diesen jungen kaum achtzehnjährigen Pia-

nisten bereits früher angedeutet. Er ist nicht blos Ciavier-

Spieler, er ist zum Künstler geboren, wovon seine Com-

posilionen Zengniss ablegen, die fühlbar aus dem innere

Drängen des Genius enUlandeu sind. Obgleich er seinen

Pegasus tüchtig zu tummeln versieht auf der Rennbahn

der Tasten, so macht er doch keine englischen Reiter-

künste darauf, bekennt sich also nicht, wenigstens jetzt

noch nicht, zur Richtung unserer Techniker, die mit dem

Ungeheuern kosen. Es scheint vielmehr, er werde die

vergessene Methode eines Clemenii, Fietd, Klengel oder

Utes wieder hervorrufen. Jedenfalls dominirt der Drang,

zu schaffen, zu sehr in ihm, als dass er sich blos dem

Virtuosenlbum hingeben sollte. Ein paar Tage, in Pauer's

und Streichers (seines Vetters) Gesellschaft zugebracht,

haben diese Meinung in mir erzeugt, und täuscht mich

nicht Alles, so wird Pauer einst ein sehr tüchtiger Com-

ponist werden. Er hat in seinem ganzen Wesen Aehnli-

ches mit Esser, obgleich dieser bereits selbständiger seine

Künsllerbabn betreten bat.

Der Soiree des MrlopbonUten Herrn Dessane konnte

ich nicht beiwohnen. Grösstenteils hielten mich die An-

preisungen zurück, womit der Zettel angefüllt war. ich

habe überhaupt kein Vertrauen zu diesen neuen Erfin-

dungen, die auf der einen Seite allerdings dem mensch-

lichen Geiste Ehre machen, aber auf der andern sich als

unpractisch bewähren. Sie erzeugen nur momentanes In-

teresse, welches mit dem letzten Tone des Instruments

verstummt. Selbst Herrn Professor Kaufmann s acusli-

sches Orchester erregt Bewunderung, aber kein Schön-

heilsgefübl. Es ist eine complicirle Ironie auf das, was

es vorstellen soll.

Eine eigene Art von Coocerten bilden hier verschie-

dene Regimentsmusikchöre in den Restaurationen. Sie füh-

ren Charivari's, Amalien- Polkas, Melanges, Polpourri's,

Giganten -Galop's, Ermunterungs- Walzer, Ouvertüren,

ja sogar Sympbonieen auf und zählen mitunter tüchtige

Mitglieder. Stimmung und Satz sind gewöhnlich gut ge-

halten, und die Harmonie ist verständig gesetzt. Wer un-

ter dem nervenerschütternden Andrang dieser Töne in

einem Saale speisen mag, wird sich köstlich amüsiren.

Es werden gedruckte Zettel von diesen ,, Grossen Con-

cerlen" ausgegeben und angeklebt; folglich gehören sie

der Oeflenllichkeit an.

Am 28. November vorigen Jahres war die erste Soi-

ree des Pianisten Eduard Hosenhain, im Geschmack der

früheren Riefstahl'sehen Malinees, worin das Quartett

mit dem Lied abwechselte. In dieser Soiree wurde ein

Trio von Mendelssohn (Dmoll) und eines von Beellto-

I ven (Cdar) vorgetragen, worin sieb der junge Pianist

I als seiner Aufgabe gewachsen auswies. Er spielt mit Ge-

schmack und richtigem Feuer. Er wurde von dem wa-

ckern Violinisten Herrn Eliason unterstützt. Da seitdem

aber keine zweite Soiree Statt fand, fürchten wir, dass

jene erste auch die eiuzige gewesen ist. Ein neues Bei-

I spiel, dass unsere hervorragenden Museen, worin sich

. alle Gattungen musikalischer Produktionen , von der gi-

gantischen Symphonie an bis zur französischen Roman-

zelle herab, vereinigen, alle andern Concerte, beissen

sie wie sie wollen, überflüssig machen.

Leber die sieben Museen vom 27. Oelober bis zun

i
lü. Januar d. J. ausführlichen Bericht zu geben, würde

|
zu weit führen. Es ist mir hauptsächlich darum zu tbun,

|

den Leser des Auslandes auf einen Slandpunct der Beur-

|

tbeilung zu führen, in wie fem die Tendenz dieser Mn-
: seen, und die dariu herrschende Analogie zu loben oder

zu tadeln sei. Der Leser habe hier eine tabellarische

Ucbersicht, welche ihm dieses Urlbeil erleichtert.

Symphonieeri .- 1 ) Mendelssohns neueste (A moll

)

zum ersten Male. 2) Siufooia appassionala von AI. Schmitt

. (Fmoll) zum ersten Male. 3) Beethooens grosse (A dar).

4) Desselben (CinoN). 5) Erinnerung au Jos. Haydn von
Schnyder von Wartensee. fj) Die Paslorale (diese bei-

den an einem Abend). 7) Die Eroica, und 8; die neueste

von Heinrich Esser, Feslsymphonie (Esdur) zum ersten

Male (im Theater wiederholt).

Ouvertüren : 1 ) Sommernachtstraum. 2) Aus Zamori
von Vogler. 3)Meeressülle. 4) Fmgalsböhle.

Concerte uud Concert • Vortrage 1) Clav.-Conc
von Mozart (Adur), gespielt von A. Reiss, einem Schü-

ler Horns. 2) Erstes Allegro ans dem Violin-Concerl von
Beriot, gespielt von dem jungen Aloys Baldenecker. 3)

Fantasie für die Oboe , vorgetragen von Herrn Beuther
! (grossherzogl. bad. Hofmusikus). 4) Concert heroique,

componirl und gespielt von Prüme. 5) Ciavier - Concert

I

von Beethoven (Cmoll), gespielt von Ludw. Richter. 0)
Erster Satz aus Hammels A moll -Concert, gespielt von

: Fräul. Padjera. 7) Ciavier- Coacert von At. Schmitt

;
(D moll), gespielt von des Componislen Sohn. 8) Concert

! von Vieuxlcmps
,

vorgetragen von dem jungen Max
IValdh&user.

Arien: 1) Von Beethoven Seena ed Aria „Ah per-

fldo" (Cdar), von Guhr instrumenlirt , vorgetragen voo

Fräul. Reuther. 2) Sopran -Arie mit obligatem Fagott von
den Geschwistern Henriette und Gustav Düring.

Lieder zum Ciavier (alle von Guhr accoinpagnirt)

sangen Fräul. Capitain: von I*reyer, Krebs, Gollmick

uud Schober. Fräul. v. Knoll: ,,Das Hochland" von Ma-
scheck mit obligater Violinbegleitung, vorgetragen von
Gollmick Sohn, eines von einem Ungenanuten, und das

,,Ave Maria" von Kücken. Fräul. Reuthers das „Ave
Maria" von Cherubini. Herr Pischek: von fF. Speyer
„Der Eiu»ame," „Die Stille" und „Die Tragödie," Lied

in drei Abtbeiluugen von Kücken. Herr Conradit „Der
Renegal" von Donisetti (nach Gollmick's Ucbersetzung).

Duetten sangen : Fräul. Capitain und Kratky, zwei
von Gabussi\ Fräul. Capitain und Herr Pischek „Lie-

besfrübling" von tt
r

. Speyer (Gedicht von Rückert) und

eiueu persischen Wechselgesang.
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Herr Bat'son endlich sprach za Webers Musik mit gan-
ten» Orchester Schil/er's „Gang nach dem Eisenhammer."

So weit der musikalische Tbeil dieser Museen, nach
und zwischen poetischen Vorträgen der Damen Frühauf,
Hofman, Albini, und lehrreichen Abbandlungen des Herrn
Baison (aus Shakespeare und Calderon) ; Theodor Crei-
tzenack (die Meistersänger in der Zeit der deutschen Ite-

formaliou) ; Carl Schneider (über die provencalisthe Poe-
sie und die Troubadours von Dr. Sattler), und von dem
Autor selbst gelesen-

Auch wem die Entstehung, die Schicksale und Käm-
pfe dieser Anstalt nicht bekannt sind, und wer ihre Sitzun-

gen mit unbefangener, oder mit der Miene des Criti-

kers besucht, wird eingestehen müssen, dass deutsche

Wissenschaft und Kunst an ihr eine treue Pflegerin ha-

ben; dass sie aber eben jetzt in ihrem Zenith steht, kann
nur Der beurtheileo, der ihren Schritten gefolgt ist. Je-

denfalls ist sie der Boden, worauf die Symphonie empor-

blüht, wo das anspruchlose Verdienst aufgemuntert uud

an das Licht befördert wird. Guhr bat darin mehr Tact

und Energie, als es sich mit seinem Theater- Orchester-

Di rectorat verträgt. Darüber ein Weiteres in einer Cha-

racteristik des Frankfurter Orchesters, die ich unter der

Feder habe.

Irh kann diesen Artikel nicht scbliessen , ohne die

Hoffnung auszusprechen, dass in den beiden obengenann-

ten jungen Virtuosen Ahys Baldenecker und Max Haid-
häuser zwei tüchtige Geiger emporwachsen werden. Wo
wirkliches Talent, wie hier augenscheinlich, vorbanden,

bedarf es zur vollendeten Entwickeluog wobl des Aus-
landes nicht, und in unserm deutschen Vaterlaude, das

in allen Fächern der Kunst und Wissenschaft seine Mei-

sler erzeugte, wird wohl auch hier des gesunden Nah-
rungsslofles zu linden sein. A. Baldenecker, fast noch

ein Kind, bat seinen eigenen Onkel zum Lehrmeister,

der selbst ein tüchtiger Geiger ist, wenn er auch nicht

selbst mehr anf dem Forum eines Virluosenlhums steht,

wie es unsere gesteigerten Zeitansprücbe verlangen. Den
jongen Haidhäuser, vielleicht in einem Alter von lä Jah-

ren (dabei spielt er seine tüchtige Ciavier- Elude , und
macht seinen Contrapnnet durch), unterrichtet Guhr mit

grosser Liebe. Dieser Lasland allein mag für des Kna-

ben wirkliche« Talent Garantie leisten. C. G.

Feuilleton.
Währeid des vergangenen' Jahres wurden in Paris neue Opern

aufgeführt : in der AcsUrmie ruyitc 7, näialirb llalrvy't Carl VI.
und Donittltts Don Sebastian ; ausserdem noch die Peri, ein pan-
tomimisches Bellet mit Musik von Burgmiilfer; — in der ksmi-
»chen Oper 7, nämlich : Des Teufel» Anlheil von Auber. Die bei-
den Schäferinnen von Baulanger, Oer Brunnen dir Liebe von
Balje, Aogelica und Medor von Thomas, Lambert Siianel von
Monpau, vollendet von Adam, Mini oder die Doppel» irthjehaft
von Thomas, Der Sclave Cemoeos\ von Flotow; — im ililieni-

«eben Theater 4: Don Pasquale van Ihniietti, Taobe flieg (Pigeoa
vole) von Ca,tiiblau, Maria di Höh« von Bunisetti, II Fanlasma
von Perneni.

DI« Academie der «ebönen Künste in Paria bat Haler» Inn
Vieepräsidenten ernannt. Präsident iat der Baron Deino»*?*.

Im ersten diesmaligen Conoerte des Pariser Conservatoriume
der Musik (den Ii. Januar) kamen zur Aufführung i Mtndelttohn't
Symphonie in Amol), Sandels und Brncditlus ans llaydn's B dur-
Mcss« , Manch und Chor ans den Kuinen von Athen von Beetho-
ven (musste wiederholt werden), Symphonie von llaydn in Adar.

Am 17. Januar land in Hamborg rinn öffentliche Prüfung der
Zöglinge des Jülich sehen Blinden - Instituts Statt, die vorzüglich
auch in musikalischer Hinsicht intoreuant war. Die Zöglinge
fährten verschiedene Gesang- und Instruoienlalslücke «ehr gelun-
gen ins ; den Preis im Pianoforlespiel trug auch diesmal die be-
reits bekannte, loch in diesen Blattern erwähnte Pauline Brun*
davon, namentlich in llers't Variationen über ein Thema ins Wil-
helm Teil.

Der janga Viollnvirloos und Componist Carl Eckert ana Ber-
lin , welcher sich in Born aafhält und daselbst an den alle Frei-
tage Statt Badenden musikalischen Soireen des Herrn Landibtrg
tbäligen Anlheil nimmt, bat eine Reihe von Conccrtea in Saale
des Palastes CaaVelti eröffnet } Tueilaabae und Beifall waren
gross.

In Danzig bat eine neue Feenoper in drei Anflügen, „Maja
und Alpiao," Buch von Ed. Geh«, Musik von dem dortigen Ma-
sikdirector und Orgsuisten F. W. Markuli, vielen Beifall gerun-
den; der Componist wurde nach den beiden ersten Aufführungen
des Werkes gerufen. — Urbrigens ist es dasselbe Buch, welches
der verstorbene Bürgermeister in Teplilr, H'oljram, sehen frü-

her componirt hatte.

Dreyiehock hat den Erlrag eines« in Dsrinstadt gegebenen
Conrerle», 228 Fl. 53 Kr., den aus Griechenland in Armulh »n-

rückgekehrlen Deutschen gewidmet.

Ankündigungen.
Unterricht in der musikalischen Composition.

Nicht xwei Schüler, geschweige denn mehrere, fand ich bis

jetzt, die mit ganz gleichem Talent und Begrifftvrrmögett begabt

gewesen waren. Nohalb habe ich wahrend dem dreijährigen Be-

stehen meines Instituts jeden einzeln unterrichtet. Diese Erfah-

rong bestimmt mich , es nneb In der Folge »o fortzuführen. Die

Resultate, die ich durch solchen Einzelunterricht und meine nicht

an« I^hrliiicliem geschöpfte , sondern ana dem Bildung»(jung der

grinsten Meister abstrabirle Ualerrirhl»mrlhode nun bereits errun-

gen, setzen mich In den Stand, jedem Schüler, der mit Talent,

Lern - und beharrlicher Arbeitslust zu mir kommt, in zuteijähri-

n\rm Curaus alles theoretische Wissen and alles trehnisehe und
ästhetische Bilden so vollständig milzuthcilen , als nölhig ist, um

fortbilden au können. Denn znm Meister einer

, Kunst macht jeder nur sich selbst. Die Beweise, dass ich nicht

zn viel verspreche, liegen in Arbeiten neiner Schüler vor, welche
ich gegen portofreie Zurucksendung auf Verlangen vorzulegen gern
erbölig bin. Znglricb bemerke ich, dass die sich anmeldenden

Schüler Wohnung , Kost u. s. w. gegen billige Bedingungen bei

|
mir finden können und mögen die Angehörigen der sory fälligsten

i L'ebrrwacbung meiner Schützlinge sieb versichert kalten. Anmel-
dungen erbitte ich mir bald , da irh vor der Hand nur wenige

Schüler noch annehmen kann , und meine häuslichen Anerdnun-

j

gen darnach treffen musa. Schliesslich erlaube ich mir nuf rinen

Tbeil meiner tiumnotiliuntlehre aofraerkiim tu machen, der die

jhemalische Arbeil nebst Formenlehre behandeil und zu Oslcrn

j
«der kurz nachher bei B. F. Voigt in Weimar erscheinen

Weimar, im Februar 1044.
#< c>
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Am 7. Mars eraekeiat ia ua«erem Verlage aii

l'antaisie pour le Piano
sur

Semiramidc.
Op. 51. Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

er am 10. Mim

Ä Thalberg
Fantaisle pour le Piano

sur

iMcrexia Miorgia.
0p. 50. Preis 1 Thlr.

nil Bigeulkumirrcbl

ÜVolflTt Bolero pour le Piano sur Min«. 0p. 93.

Fantaisie pour le Piano a qualre mains aar Dom
Sebaslien. Op. 98.

Grand Caprice pour le Piano sur Dom
0p. 99.

Zu kirchliehen Feierlichkeiten eignet »ich g»nx

»o ebea erschienen«:

J ubel - Cantate
für vierslimiiiijcen Chor mit Begleitung desOrchesfers
aar lOOjahrigen Kircbenfcier »od na Gebranch bei jeder ölTent

ea Sonn- and Festlag« - Feier , compoairl roa Enut Kühler.

Op. 60. 11 Riblr.

Diese nach ihrer Aufführung C*az vorzüglich gelangen«
älion aaerbaaale Canlale empfehlen wir den Herren Caa-

toren aar baldigen geneigten AascbaRung. Za »belieben Zwecken
»ehr geeignet ut die rühmlich«! bebaaale

Fcst-Caiilatc: „Gott ist der Herr!"
Für 4 giagxtimmea and Orchester. Compoairl für die Feier der

F.inwribaag der Kirche xu Erdmannsdorf tob T. J. Ihiekalg.

St. Majestät den jetxt regierraden Könige tob
Preuxen gewidmet. — Sabtcriplioasprei« 1 Rlhlr.

Der Werth dieses Tortrcfflicbeo Werk« iil atlgrmcia bekannt
nad e« darf nur noeb rrwabol werden , daai diese Caalale aacb
il geringen Millela leiebl ausführbar i*l.

Keraer caipfcblea wir die bei uns ton Pnchnlg enebieneaen
Werke

:

ChrlMiinrli««.C«niate für 4 Singtlimmea «ad 9 Violi-

aea, Viola, Bat*, S Flöten. 9 llora, mit Orgrlbrglritung, com-
ponirl Ton T. J. Pachulg. Op. 10. Preii 1 Rlblr. und die

rühmlich»! bekannte

OM<er-C«n(la(et „Unendlich greti Ut Gottet kluld und Muckt.

"

Für 4 Singalimmeu mit Orchralerbeglcilung , eoaipoairt tob T.
J. Pnekuly. Mebit einem am ScblitMc beigefügten , leicht un-
lersulrgenden Teile, iura Gebrauch bei anderen birchlicbea
Feierlichbeilrn. Op. 8. PreU 1 Rlhlr.

Außerdem i.| noch erschienen .-

>•«- Cailtatei „Meint Zeil itekl in Deinen Binden," für
4 Siugalimmrn nad Orchester in Mntik gesellt von ff'ilh. Vlin-

genbery, Caator an der Hauplkirche iu Sl. Pclri nad Mu»ik-
Üireelor ia Görlitz. Op. 10. P.ei« 1 Rlhlr. 6 "

AÜt Musikalien- nad [

hierauf an.

Dia VerlaglhaadliiBg F.

Druck und Verlag

F.. C.

Bei Frledr. Klfjiaer U Leipaig
d. J. auf Eigentkumsrtekl

:

«F. jJtoscheles.
Deut FinUitin lirilUnlea paar Piaao aar des Air« uraria ata

I Opera, „U Bohemieaae" de Bml/t. Op. 108. No. 1, 9.

Für Bin llifrem male.
Voa dem bereit« aaiführlich angekündigten

musikalisch -kritischen Repertorium
aller neuen Ersrheinun^eo im Gebiete der Tonkunst,

herausgegeben durch einen Verein von Künstlern,
redig iri tob

Hrrrmann ilirtrhhach,
welche« aiehl aar alle cracbeiaeaden Musikalien n. a. w., and ia

«einem reichen Feuillelaa nrae. aagedrarbte, hier aad aaderwirla
aufgeführte bemerken*werlhe Werke anicigl aad bespricht, »oa-

dem aack allgemeine Anfailxe aad mnsikaliacbe Beilagen enthalt,

and da* geaammle Musikleben in Betrachtung sieht, iit «a eben
da* rnlt Btfl erschienen . warin auch mehrere büker nngedruehle

Skizirn van Beelkavem.

Prri« für den Jahrgang van xwolf Heften 4 Thlr. (aacb j-

aad {jährlich au bexiebea)-

Ferarr i*t criebienea da« erste Heft »am

Monats - Anzeiger aller Musikalien,
so wie Schrillen Ober Musik, Portraits von Com-

jionisten u. s. w„
im Jahre 1844 erscheinen,
alpbabetitcb geordnet tob

JF. HTht*tling.
Preis Thlr.

Bei Abnahme foii mindestens 95 l.xr'nplurrn tritt eia tebr
trtuäniqler Pnrtie/ireii eia. Probcnuuimcrn stehen ca Diensten.

1844. ,

Vortheilhafle« Anerbieten.
Toa jetsl an ertaste leb nad «iad durch al

lungea xu bexiebea i

Mozart'»
sämmtlichc Original - Clavicrwcrke

in 28 Heften, bisheriger Ladenpreis 1 Thlr. 18 Sgr. per
Heft, complet 44 Thlr. 24 Sgr.,

zum herabgesetzten Preise
von 16 Sgr. für jedes Heft, oder 14 Thlr. 28 Sgr. für

die ganze Sammlung.
Der gedruckte Boges kostet bei dieser frei»herob«eltung nur

1 Sgr. 9 Pfeaaige.

Besoaderc labalt* - Verxeäehnisse werden auf Verlangen gratis

«uigrgeben.

Bo... im Januar 184* K. fJinaroek.

fS" Drinseinle Auflonlerunf;.
Der rühmlich bebaaale \ ioliatirtuoie Jtoarpb Ciehrinc

(eheasaU ia Wien), Ton dem ich «eil dem Jahre 1890 obae Nach-
richt bin , wolle mir — da ich ihm »ehr wichtige Millheilaagea

su machen habe — seinen Aufenthaltsort aoxeigeu. Sollten übri-

gens Kuastgraossen oder Freuade Gtkring'i ginxtbhaße

tob seinem etwa erfolgten Ableben xa geben Tcrmogca , ao bitte

ich solch« an mich gelangen xu latsen , damit ich (im letsterca

Falle) meine EröfTanagen an Gehring, Hinltrblicbene machen kann
im Februar 1844.

r. F. S. Cimmainep,
lieh Badircber Uofmaiikdirectar.

und Härtel iu Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 6" März. M 10.

ntialtl Ei* Blick «of Weinars Maiiklebm. — Rttetuimt».
(FortseUuog.) — FtnilltHm. — Anktindigtutipm.

1844.

Mathrichten: Adj Leipzig. Aa« Berlin. Herbilopero in Ittliea a. i. w.

Ein Blick auf Weimars Musikleben.
|

«n

Liszt hat seit einigen Wochen all weimarischer Ca-
pellmeister fungirt. ond bereiU mehrere Coneerte bei Hof
und im Theater dirigirt. Kür die hiesigen Musikfreunde

jedenfalls ein interessantes Ereigniss und eine Anregung
zu mancherlei Fragen und Betrachtungen. Wird sein Hier-

sein Folgen haben auf unser Musiktreiben, und welche?
Dies führt auf eine Vorfrage: wie stand es bis jetzt um
dasselbe?

Wir halten seit Amaiins Zeit bis auf den heutigen

Tag, was einer Sladt ein interessantes Musikleben berei-

ten kann: ununterbrochene Gunst unserer Pürsten, eine

gntbeselztc Capelle, Theater, bedeutende Männer als Ca-
liellmiister . Kirchen-, Sladt- und Mililärmusik ,

ausge-

zeichnete Dilettanten und Sinn für Musik überhaupt in
grossen Publicum. Bei alle dem ist die Mosik^rscliicbte

dieser ganzen Periode eine ziemlich unerfreuliche, weil

einseitige.

Das Vorherrschende bei uns war und ist die Oper.

Unter Carl Avpust halte sie durch einen glücklichen

Verein seltener (resangmillel ihre Glanzepoche; doch bie-

tet sie auch jetzt des Erfreulichen und Anziehenden noch
genug. •— Sehr im Nachtheil dagegen standen die ande-

ren Zweige der Tonkunst, namentlich die reine Instru-

mentalmusik. Auf 120 Theatervorstellungen jährlich ka-

men nur zwei öffentliche Coneerte im Theater, zum Be-

sten des Capell • Witlwen - Pensionsfonds , und diese erst

seit wenigen Jahren auf Anregung unseres verehrten In-

tendanten und Hummer$. Erschienen fremde Künstler, so

spielten sie meist in Hofeoncerten , die natürlich dem
grossen Publicum nicht zuginglieb sei« konnten, oder sie

traten im Theater in den Zwiscbenaeten auf. Daher sind

die Meisterwerke der Instrumentalmusik bei uns theils

«ehr selten, viele davon noch gar nicht zu Gehör gekom-
men. Eben so ist es mit der Quarleltmnsik , deren rei-

cher Schatz, Tür das Publicum wenigstens, zum grössten

Theile noch nngenossen vorliegt. Auch die Kirchenmusik

kann, obgleich die Capelle an Fest- und Geburtstagen

mitzuwirken verbunden ist. nnr wenig leisten, da die

Chormittel spärlich und selbst der Raum zu grösseren

Auflühruugen beschrankt ist.

Schöne Ausnahmen, wie z. B. die zweimalige Auf-

führung des Paulus unter MendeUtohn'i eigener Direc-

lion, haben uns wohl von Zeit zu Zeit erfreut; im Gan-

4«. JaargMj.

genommen aber war unsere Capelle nur Dienerin

der Oper, und nebenher pomphafte Begleiterin des Ge-
sprächs in den Zwischenacten des Schauspiels. Denn wie

der Canarienvogel tu schmettern anfangt, sobald .Musik in

seinen Käfig töut , so der grössere Theil des Poblicuras

im Thealer, wenn die Entreacls beginnen. Da diese Er-

scheinung, beiläufig gesagt, in allen Theatern dieselbe

ist, so sehe ich die Zeit kommen , wo die Musik als über-

flüssig in den Zwiscbenaeten ganz bei Seile geschoben

wird. Welche Wirkung muss dann das ausgeruhte Ohr
bei der Oper empfinden !

—
Diese eben besprochenen Umstände konnten für die

höhere und allgemeinere Musikbildung unserer Stadt nicht

besonders erspriesslich sein und musslco in manchem Mu-
sikfreunde eine Leere empfinden lassen. Die Meisterwerke

der Instrumentalmusik, Beethovens Symphonieen z. B.,

sind doch etwas Anderes, als die meisten neufranzösiseben

and italienischen Opern. Wenn diese eine oberflächlich

angenehme Stimmung, so bringen jene uns Ahnungen
eines höheren Seins, und regen das Edelste und Tiefste

in der Menschennalur aur. Viele verlangen von der Mu-
sik nicht mehr, als sinnlich angenehme Bilder; man soll

ihneu das nicht verargen und sie ihnen nicht entziehen.

Aber der musikalisch höher Gebildete und nach höheren

Kunstgenüssen Verlangende will doch auch nicht darben.

Die Aurgabe wäre in dieser Beziehung für jede Sladt,

ein billiges Verbällniss herzustellen, wie es z. B. in

Leipzig existirt durch dieGewandhausconcerte, die, obwohl

zum grössten Theil von demselben Orchester besetzt, das

in dem Thealer beschäftigt ist, doch ein für sich bestehen-

des selbständiges Institut bilden, in welchem alle die herr-

lichsten Inslramenlalschöpfongen unserer grössten alleren

und neueren Meisler in glänzendem neigen an den da-

für empfänglichen Geistern vorüberziehen.

Soll sich aber ein solches Kunstleben vollständig ent-

fallen, so gehört vor Allem ein Verein sellener Eigen-

schaften in dem Dirigenten dazu. Von ihm hängt ab oder

soll abhängen die Wahl der Kunstwerke sowohl, als die

vollkommenste Darstellung derselben. Das Erste bedingt

eine um fassende Kenuloiss der besten Werke aller Kunsl-

braneben, aller Zeiten und aller Meister, und zugleich

den reinsten und universellsten Kunstgeschmack ; denn

eine einseilige Neigung in letzterer Beziehung würde ein-

seitigen Kunstcultus hervorbringen. Hinsichtlich der Dar-

dureb die Ausführenden muss er den Geist, die

10
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Poesie der Kanilwerke auf's Tiefst« 'erfassen können.

Dies bedingt eine ausserordentliche und zn jeder Zeit bei

ibm erregbare Gefünlsetnpfiinglichkeit und poetische Slim-

mang des Gemätbs. Es muss die Begeisterung, welche

in den Momenten des Schaffens in dem Schöpfer des Wer-
kes (lammte, bei der Aufführung desselben sich in dem
Dirigenten eben so flammend reproduciren, und er muss
zugleich die Kunst verstehen, sie als ein belebendes Flui-

dum in die ausführende Masse überströmen zu, lassen.

Flammende Begeisterung soll in ihm glühen und — doch

zugleich kälteste Beherrschung seiner selbst, der wölben-

den Braudang des Meeres ähnlich > vielen Fällen nnd
dem Fels, der ihr widersteht. Dabei mass er die voll-

ständigste liistrumenlalkennlniss besitzen, um nicht, wie
einst ein Berliner Dirigent und Componisl, grob zu wer-
den über das ausseobleibende Contr-i- H des Fagotts, wel-

ches zu damaliger Zeit darauf noch gar nicht zu haben
war. Das feinste Gehör muss er besitzen , um das lei-

seste, versteckteste Verbrechen gegen reine Stimmung
und exacle Ausführung zu entdreken, denn jede über-

hörte Sünde ranbl ibm ein Stückchen Autorität ! Und was
weiter noch Alles wird von ibm gefordert, wenn er die

Idee eines ächten Capellmeisters erfüllen soll! Geisles-

gegenwart für Unglücksfälle , wenn z. B. eine Sängerin

stecken bleibt oder plötzlich mit dem Tacte durchgeht:

Menschcnkenntniss nnd daraus fliessende Meuscbenbehand-
lungskunst, and zwar die schwierigste darunter: Künst-

lerbehandlungskunst. Er muss für jede Arroganz, woher
sie tönen mag, den rechten Dämpfer bei der Hand ha-
ben. Sprachkennlnisse , denn er bekommt es mit Künst-

lern vieler Nationen zu thun. Die Kunst, durch ein Blitz-

wort auf die Masse zu wirken, die zuweilen gern schla-

fen geht. Die Kunst, sich klar, knrz und bestimmt aus-

zudrücken, und bei jedem Falle mit den wenigsten Ge-
dankenschlägen den Nagel auf den Kopf zu treffen. End-
lich muss er die Liebe und Achtung seiner Untergebe-

nen besitzen, und, weil er an der Spitze steht, auch
wirklich eine Spitze an Kunst und Intelligenz sein.

Litst ist den Meisten nur als Claviervirtoos bekannt,
nnd als solcher für den Ersten jetzt lebenden erklärt.

Natürlich, dass sich Mancher für dieses peinliche Verbre-

chen durch nachträgliche Abers zu rächen sucht. Jeder-

mann will das Ausserordentliche; die Meisten wolleo es

aber zugleich nach dem kleinen Gedankenspinngewebc
ihres gewöhnlichen Köpfchens, nnd denken nicht an den

abgeschmackten Widersprach, der darin liegt. Wo wäre
ein originaler Geist, wenn er es Jedes recht machen
wollte! Luit ist, als Virtuos Lisat, ein wunderbares
Phänomen. Wer an ibm mäkeln will , der begreift die

Natur nicht in ihren ausserordentlichen Schöpfungen.

Aber Litzt ist mehr, als bloser Virtuos , und davon

ist weniger bekannt. Wer ihn z. B. noch nicht prima

vista bat spielen hören und sehen . der wird meine Be-

schreibung davon für enthusiastische Uebertreibung hal-

len, und doch ist kein Jota davon unwahr. Nicht allein

fahren die verwickellsten NatenSgnren der modernsten
Pianofortemusik durch sein Wunderauge blitzschnell in

höchster technischer Vollendung in seine Fiager, nicht

Mos erl'asst scin^GeUt, was davon der Componisl in die

1
Leichtigkeit verwandelt sich die stärkste Partitur unter

|

seinen Händen zum möglichst vollständigen Clavieraus-

|

zuge. Dabei bat er ciu fabelhaftes liedäehlnisi. Die be-

Islen Werke vieler Meister wohnen bis auf die kleinste

Note sicher darin, und springen vollständig heraus, wann
und wo es ihm beliebt. Daher namentlich die für einen

Dirigenteil wichtige. Gabe, ein einmal gefasstes Tempo
zu jeder Zeit auf's Genaueste in derselben Weise wie-

' dergeben zu können. Dazu kommt eine äusserst vielsei-

i üge geistige Bildung, so wie eine unbegreifliche physi-

sche und psychische Ausdauer, die ihm in künstlerischer

: Hinsicht zu 'unternehmen möglich macheu, was die Mei-
i slen bleiben lassen müssen.

Sein Eintreten in unser Musikleben konnte demnach
nur die erfrenlichslen Hoffnungen erwecken, und sie ha-

ben bereits angefangen sich zu realisiren. Lisst hat ein

tiefes Verstand n iss aller der Werke gezeigt, die er bis

jetzt in mehreren Concerten dirigirl. Namentlich hat er
die Beethoven'sehen Symphonieen meist in langsameren
Tempos genommen, als wir sie früher gehört, und mit
überraschendem Gewinn für die Wirkung. Er besitzt die

Hauptgabe des achten Dirigenten, den Geist des Werkes
in vollem Glänze aufleuchten zu lauen. Jede feinste

Nüan?e versteht er allen Ausführenden erkennbar in sei-

nen Bewegungen auszuprägen, ohne in carikirles Her-
umfahren auszuarten. Sein bewegliches, alle Gefühle ab-
spiegelndes Antlitz verdollmetscht die Freuden und Lei-
den der Töne, und sein energisch herumblilzendes Auge
muss jede Capelle zn ungewohnter Tbatkraft entzünden.
Lust ist die verkörperte Musikseele. Hell wie eine Sonne
strahlt er sich aus, und wer in ihre Nähe kommt, fühlt

sich erleuchtet und erwärmt. Sein Eiufluss auf das wei-
marische Musikleben kann und wird ein günstiger und
fordernder sein, und wie rein eine solche Hoffnung das
Herz erfreut, so regt sie es auch an. bei dieser Gele-
genheit nachträglich auf einige Mängel aufmerksam zu
machen, die nicht blos in Weimar, sondern fast an al-

len Orlen sich aufdringen, wo Concerte bestehen.
Darunter wäre zuerst zu rechnen die zu grosse

Länge fast aller Concerte. Unter zehn Programms geben
neun mehr, als gut ist. Die Schönheit, die sich vor dem
gesälligleu Sinn zeigt, bat sich umsonst bemüht, und
diese Dcmülhigung wird manchem herrlichen Tonwerke
wirklich bereitet. Der Reiz der Töne consumirt die Ner-
ven am Schnellsten , und bringt uufeblbar Erschlaffung

hervor, wenn er übertrieben wird. Einmal hat auch Lust
diese Erfahrung aus den Augen verloren und fünf grosse
Stücke, worunter eine ganze Beethoeeu$the Symphonie
uud das C moll-Concert von demselben Componislen sich

befanden , ohne Unterbrechung hinter einander gegeben.
Lieher zu wenig als zu viel ! Im ersteren Falle kommt
der Appelit um so eher wieder, im letzteren fürchten

weh wenigstens die Schwächeren vor Anstrengung beim

Sodann wäre es endlich an der Zeit, aus den Con-

j

certen nicht die Sänger, wohl aber ihre italienischen

I Opernfelzen zu verbannen, wenigstens in solchen Städ-

ten, wo ein stehende« Theater existirt. Welchen Genus*

kann es gewähren, eine unzählige Male in 4er Oper ge-
I hörte Arie nnn auch wieder im Concerl au vernehmen!
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Haben wir nicht die grosse Summe herrlicher deutscher
Lieder und Gesänge , die sieb täglich noch vermehrt?
Man bat gesehen, weichen Eindruck UsU's Lied aus
Nennenwerth, von dem Singer Gött gefühlvoll vorge-
tragen, blos von dem Pianoforle begleitet, auf das ganse
Publicum hervorgebracht hat. Es wurde stürmisch da Capo
verlangt, und der Applaus wollte kein Ende nehmen.
Durch solche am Ciavier gesungene Lieder kommen drei

Vorlheil«: erhöhtes Interesse durch das Gedicht, glän-
zendes Hervortreten der Singstimme, und wohltbuender ,

Kontrast gegen die vollslimmigen Orcheslerwerke.
Endlich darf noch nicht unbemerkt bleiben, dass die

Aufstellung des Orchesters auf unserer Böhne, wie sie

bis jelat besieht, der Wirkung der Werke grossen Scha-
den bringt, da alle Effecte, wie von einmt grossen Sor-
din bedeckt, nur dumpf heransklingen. Eine andere Vor-
richtung, wodurch eine bessere Resonanz gewonnen

|

wurde, sind Wünsche, die dia Mehrzahl des Publicum*
fortwährend ausspricht, und deren Berücksichtigung ge-

wiss dankbar anerkannt werden würde. Denn man darf >

es sagen, weil es wahr ist : der Sinn unseres Publicums
j

für Mnsik ist gesund, und wenn ihm was Rechtes in guter

Ausführung geboten wird, so fehlt es an warmer Tfaeil-

nahme hier durchaus nicht. So erregen z. ß. die Sym-
phonieen jedes Mal eiue grosse Spannung und tiefe Auf-

j

merksamkrit in dem ganzen Zuhörerkreise, und der nicht !

von Einzelnen gemachte, sondern allgemein ausbrechende
stürmische Applaus nach jedem Satze beweist die Em- I

pfänglichkeit für die höheren und höchsten Kunslprodnc-
tionen zur Genüge. Auch herrscht über Liszt's Hier-

'

sein eine durchaus freudige Stimmung im ganzen Publi-
'

cum. und eine dankbare für den Hör, der uns diesen ja-
gendlichen und belebenden Feuergeist gewonnen.

RtCEtVSIONEN.
Don Pasqualr, komische Oper in drei Acten; nach dem

Italienischen übersetzt von H. Proch, Musik von Do-
nizetli. Vollständiger Ciavierauszug mit italienischem

und deutschem Texte. Wien, bei A. Diabelli u. Comp.
Preis 14 PI. Coov. -Münze.

Donizctli ist nnläugbar ein höchst bedeutendes bril-

lantes Talent von fast unglaublicher Produetionskraft.

Feierle er auch seine glänzendsten Triumphe bis jetzt in

der Opera boffa oder semi-seria, so hat er doch zahl-

reiche Beweise gegeben, dass ihm später wohl auch ernste

Werke gelingen werden. Sein „Liebestrank," seine „Re-
gimentstochter muss jeder Vorurlbeilsfreie als glück-

liche, wirkungsvolle Werke in ihrem Genre anerkennen.

Freilich sört in dieser, wie in allen seinen Werken , den

tiefer Blickenden nur gar zu häufig Jene leichtfertige

Eile, jener Mangel an Consistenz (das Publicum lässt sich

weniger dadurch stören); dagegen spricht aus ihnen jene

Willigkeit der Musengunst, es weht uns daraus jene an-

raulbige Frische an, die einen höchst wohllbaeaden Ge-
gensalz bildet zu so manchem mit grosser Sorgfalt und

höchstem Aufwände von Meditation gearbeiteten Werke.
Fern sei es von uns, jener leichtfertigen, fabrikmässigen

Compoaitionsweise das Wort zu reden — wie Vieles auch
Donizetti zu setner Entschuldigung anzuführen haben
nag wir wollen nur seine entschiedene Befähigung
vertbeidigen , nnd Gerechtigkeit gegen sein Taleul, ja
sein Genie in Anspruch nehmen, die ihm so oft verwei-
gert wird. Wena wir mit einigem Rechte annehmen kön-
nen, dass seine jetzigen Beziehungen zu Deutschland
nicht ohne Rinlluss auf seine Ausü bten und Bestrebungen'
bleiben werden, se dürfte sich wohl das erfreuliche Re-
sultat ergeben , dass die gemässigte Hast seiner Produk-
tion ihm Zeit lassen werde zu jener künstlerischen Ruhe
und Besonnenheit, in welcher es ihm sicher gelingen
wird, durch vollkommen gereifte Werke auch seine ent-
schiedensten Gegner au versöhnen. —

Die Intrigue der oben genannten Oper ist nichts
weniger als neu und überraschend. Aus dem räsonniren-
den Personen - Verzeichnis* , Aas dor Uebersetzer, Herr
H. Pnch, treulich wiedergiebt, lernen wir die handeln-
den Personen ganz genau kennen, und namentlich wird
die Rolle derNorina, die hier bezeichnet wird als „eine
junge Wittwe, von feurigem Temperament, ungeduldig
bei Widersprüchen, doch aufrichtig und freundlich," schon
durch diese Bezeichnung das Interesse and die Wünsche
der Sängerinnen erregen. — Ea handelt sieb ganz ein-
facb darum, dass Üon Pasquale (sein Signalement lautet:

„ein alter Junggeselle, wirtschaftlich, leichtgläubig, im
Ganzen genommen von gutem Character") durch eine
Intrigue von seiner Liebe zu Korina geheilt wird und
zwar zu Gunsten seines Neffen, wobei denn der schlaue
Dottore Malalesla, „wohlhabend, kurzweilig, unterneh-
mend, Arst und Freund vom Onkel und Neffen," das
Beste Ihul.

Diese vier Hauptrollen (es erscheint ausserdem nur
noch eia Notar von ganz untergeordneter Bedeutung)
gehören sämmtlich zu den dankbaren, und der Componisl
hat sie auch fast gleicbmässig ausgestattet, nur dass No-
rina, schon ihrer Stellung und Zeichnung nach, wobl am
glänzendsten erscheint. Der Styl der ganzen Oper ist

wohl am Meisten dem des „Liebestrankes" analog; zu-
weilen tritt die Aehnlichkeit sogar ziemlich frappant her-
vor. Fehlt nun auch der vorliegenden Oper der eigen-

Ihümlicbe Reit der Handlung und namentlich die Abwech-
selung der Situationen, durch die sich der „Liebeslrank"
geltend macht, so durfte doch anch dieser Oon Pasquale

Gluck auf denjenigen deutsehen Bühnen machen, die eia

so ausgezeichnetes SingerquarteU besitzen, wie es diese

Oper iu Anspruch nimmt. —
Die Ouvertare wird man füglich mit dem Prädieat:

zweckmässig bezeichnen können; wirksam ist sie gewiss,

und das sehr heitere, geteilige Hauptmotiv ist glücklieb

aus Norina's Arie, einer sehr ansprechenden Nummer,
entlehnt. Von dar Gewandtheit des Cemponislett, so wie
voo seinem unleugbaren Talent, günstig und effeclvoll

für die Singslimmen zu schreiben, zeugen fast alle Mu-
sikstacke dieser Oper; wir beben jedoch einige vorzüg-

lich gelungene noch besonders hervor.

Wo. 2. Romanze des Dottore (Des dar, */«), reizende

Cantilene, auf einfach -schöne Harmoaie gebaut; ein gut

geschulter Bariton mit leicht ansprechender Höhe wird in

dieser Cavatine aiefa glänzend bewahren können.
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Im Duell zwischen Ernesto und Don Pasquale (No. 4)

, nicb vorzüglich der Mittelsalz (Asdur, 2
4 ) günslig

hervor, der namentlich dem Tenor, besitzt er gute* Por-

tamento, höchst willkommen sein muss. Auch im folgen-

den Satze dominirl der getragene Gesang des Tenors,

der durch die im Parlando gehaltene Individualität des

Don Pasquale noch besonders hervorgehoben wird.

No. 5. Scene und Cavatine der Norina; ein höchst

ansprechendes Musikstück, eben so wohltuend im an-

muthigen Andante (Gdor, %J, wie im launigen, zierli-

chen Allegrelto (Bdur, '/,). Besonders ist es der zweite

Salz, der durch seinen bezeichnenden Rhythmus, durch

sein glücklich erfundenes Motiv und überhaupt durch

Form und Führung gefällig wirkt und der Sängerin Ge-

legenheit giebt, ihr Licht leuchten zu lassen. Durch

das Inganno nach Gcsdur (gegen das Ende des Satzes)

wird eine sehr brillante, reich und eigeuthümlich colo-

rirte Gesangstelle herbeigeführt ; die bei dieser Veranlas-

sung so grell zu Tage liegende Quinlenforlschreilong wäre
durch Verdoppelung der Terz so leicht zn nmgeben gewe-
sen, während sie nun mindestens das Auge stark verletzt.

Der erste Act schliesst mit einem grossen Duett

(Norina und Don Pasquale), einem brillanten Musikstück,

das durch Mannichfaltigkeil in der Form, durch eine ge-

wisse Frische der Gedanken , wie durch Ausführlichkeit

ohne störende Breite, als eine der hervorstechendsten

Nummern gellen kann.

Auch die darauffolgende Tenorarie (Fmoll ond Desdur)

hat, fast sentimental gehalten, schöne Momente und ist

überhaupt gut geführt. Auf eine hohe Tenorlage berech-

net, wird sie, mit Leichtigkeit ausgeführt, einen höchst

vorteilhaften Eindruck machen.
Nach einem Terzelt von gewöhnlicher Zusammen-

setzung, in welchem Norina domirtirend erscheint, folgt

alsbald das zweite Finale, das einige gut angelegte und
sehr wirksame Ensemblesätze entwickeil; belebt wird

die Situation besonders durch die fingirte Metamorphose
Norina's , die sich dem Don Pasquale in einem Lichte

zeigt, das ihm die Ehe mit ihr als eine Hölle erscheinen

lässt, was eben der Humor von der Sache und Zweck
der Inlrigue ist.

Im dritten Acte hebt sich noch ein lebhaftes, launi-

ges und characlerislisches Duett zwischen Norina und

Don Pasquale hervor, welches besonders der Ersleren

volle Gelegenheit giebt, ihr Talent für leicht bewegliche

Darstellung, wie für cbargirten Gesang zu erproben.

Aber wahrhaft reizend ist die Serenade No. 14, die Er-

nesto singt, vom Chor höchst wirksam begleitet. Das
liebliche, sangreiche Motiv, die einfache und doch am
rechten Orte gesteigerte Harmonie, der freondliche Rhyth-
mus im Verein mit der gut grappirlen Begleitung des

Chores : Alles vereint sieb, um dies anmulhige Stück zu
eiuer Lieblingspiece zu machen.

Auch das unmittelbar darauf folgende Nottnrno (No-
rina und Ernesto, Adur, ' '•) hat melodischen Reiz und
vereint die beiden Stimmen auf die günstigste Weise.
Im Rondo finale glänzt wieder Norina, and verabschie-

det sich vortheilbaft vom Publicum. —
: mltat aussprechen, so glauben

gen Erfolg auf guten deutschen Bühnen prognosticiren

;

gewiss aber wird sie geüblen Dilettanten zur Ausführung
am Pianoforle höchst willkommen sein. Clavieraustug

und Uebersetzung sind im Ganzen zweckmässig und zu

AI.

Musik fxir Pianoforlc mit Begleitung.

Fünf Ciavierstürke von Frans Schubert. 1 ) Allegro mo-
derato */t Thlr. 2) Scherzo V» Tblr. 3) Adagio %
Thlr. 4) Scherzo Tblr. 5) Allegro patetico \ ', Thlr.

Leipzig, bei Klemm.

Auf diesen aus Schuberts Nachlasse herausgegebe-

nen Sachen ist die Bemerkung zu lesen : „Unzweifelhaft

als acht verbürgte rechtmässig erworbene Compositionen,"

und wir sind weit entfernt, den mindesten Zweifel in

diese Aecblbeil zu setzen. Wer sich mit Schuberl näher
verlraul gemacht hat, wird vielmehr ihn hier sogleich

wiedererkennen. Zu viel Eigentümliches hatte der be-

deutende Tonsetzer, welcher sich unter andern Verhält-

nissen, die ihn vor Zersplitterung bewahrt, und bei län-

gerem Leben (denn erst zwischen 30 und 40 Jahren
pflegt die Keife des Deutschen zu begiunen) wohl noch
anders, als man denkt, entwickelt hätte; zuviel Einzel-

heiten, ja selbst eine gewisse Sorglosigkeit um manches
Praclische , Technische bekunden ihn ; dennoch mag un-

ter seinem Nachlasse gar Vieles sein, das der Vergessen-
heit mehr, als diese vielleicht ans früher Zeit stammen-
den Stücke des fruchtbaren Meislers , entrissen zn wer-
den verdiente. Es kommen gewaltige Härten vor, die

auch als Curiosa weniger, denn als Flecken betrachtet

werden müssen, z. B. im Scherzo No. 2, Kdur, das in

der ganzen Behandlung Schubert verrälb, Tact7 und 8.

Man höre:

und ohne sich zu der Classe beschränkter Octavenjägcr

zn schlagen, wird man zugeben , dass diese Stelle das

Ubr zerreisst. Auch ist hier von keinem Druckfehler die

Hede, denn die Stelle kehrt bei der Repelilion später

ganz eben so ühelktingcnd wieder, und dennoch brauchen

wir nicht erst darauf aufmerksam zu machen , dass sie,

ohne der Melodie Eintrag zu Ibun
, ungemein leicht zu

corrigiren genesen wäre. Betrachtet man alle diese fünf

Stücke vergleichend, so ergiebl sich ein gewisser Zusam-
menbang, der sie als Theile eines Ganzen, einer Sonate

etwa, erscheinen lässt. Die beiden Allegro's wenigstens

können Anfang und Ende einer solchen ganz gut vor-

stellen. Als Beilrag zur Vervollständigung der Schubert -

sehen Werke, von denen noch unzählige, besonders Lie-

der, im Besitze von Privatpersonen sich befinden, sollen

uns denn auch diese Clavierstöcke willkommen sein, denn
nur bei nnbedeutenden Talenten ist es genügend, allein

zu kennen; bei den bedeutenden ist
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auch da>, was eine niedere Slufe ihres Enlwickelungs

ganges bezeichnet, wenigstens historisch wichtig.

Sechs Sonaten für die Violine allein von Johann Seba-

stian Bach, herausgegeben von Ferd. David. 3 Hefte.

iNeue Ausgabe. Leipzig, bei Kislner. Zusammen 3 Thlr.

Zum (lebrauche bei dem Conservaloriiim der Musik

in Leipzig bestimmt, sind diese vorlrefllichen Arbeiten

des Vaters deutscher Tonkunst von David mit Fingersatz,

Bogenstrichen und anderen näheren Bezeichnungendes Vor-

trages versehen worden ; jedoch um Derer willen, welche

das Werk sich selbst bezeichnen wollen und durch jene

angegebenen Hilfsmittel in ihrer freien Ausübung sich

beeinträchtigt hallen könnten, ist der Originaltext, nach

der Originalhandschrift zu Berlin genau revidirt, fortlau-

fend daruntergesetzt. Leber die Sonaten selbst, über ihre

tiefsinnigen Combioalionen, über die Zweckmässigkeit ih-

res Studiums für alle, selbst die weit vorgerückten Vio-

linspirler noch etwas zu sagen, ist fast überflüssig, denn

gründliche Musiker sind über den künstlerischen und hö-

heren pädagogischen Werth derselben längst einverstanden.

Möge das grosse Publicum namentlich eine l'eberzeugung

aus der auch ihm nun erleichterten Kenntuissnabme schö-

pfen, eine l'eberzeugung, welche mit jedem Werke der al-

ten Meister, das man kennen lernt, neu befestigt wird. Man
pOegt zu meinen, dass die Kunst, wenigstens insofern sie Vir-

tuosität betrifft, vor den alten Zeiten weit voraus sei, und,

wenn auch die contraponclische, polyphonische Geschick-

lichkeit der Alten von den Neueren nicht erreicht werde,

dass doch die technische, richtiger die mechanische, Ge-
schicklichkeit grosse Fortschritte gemacht habe. Diese An-
sicht wird grossentbeils widerlegt, wenn man Bach'sehe

Composilionen derjenigen Gattung, wozu auch diese So-

naten gehören, genau prüft. Welche Fülle ron Schwie-

rigkeilen haben die Violinspieler überwunden, für welche

er schrieb ! Es sind andere allerdings in diesen Saraban-

den, Couranten, Fugen n. s. w., als in unseren Concer-

tino*s und FanUsieen, aber sie sind bedeutender, reich-

baltiger, phantastischer verschlungen. Ein Fülle der Fi-

gurirong, gegen welche unsere beuligen Virtuosen nicht

aufkommen, liegt zu Tage und beweiset, dass ohne Kennt-

nissnabme von historischen Denkmalen früherer Zeilen

die Ausbildung sowohl in allgemein künstlerischer, als

anch selbst in mechanischer Hinsicht allezeit lückenhaft

bleiben müsse.

Nachrichten.
Leipzig, den 6. März 1844. Am 29. Februar fand

im Saale des Gewandhauses das alljährliche Coucert zum
Besten der hiesigen Armen Statt, das ziemlich zahlreich

besucht war und iu welchem „Die Zerstörung Jerusa-

lems," Oratorium, gedichtet von Dr. Steinheim, compo-

nirt von Ferd. Hiller, unter Leitung des Compouisten

zur Aufführung kam. Dergleichen AulTührungcu , zumal

wenn wohlthätige Zwecke damit in Verbindung gebracht

sind, erfreuen sich immer der Mitwirkung hiesiger Dilet-

tanten nnd Künstler, und so nehm anch diesmal eine

! grosse Anzahl derselben an der Ausführung Theil. und
trug dadurch zum Gelingen des Ganzen nicht wenig bei.

Die Soli wurden gesungen von Fräul. B. Macasy aus

Prag, Fräul. Bamberg vom hiesigen Theater, Frau MD.
Hauptmann , den Herren AVA» aus Düsseldorf und Äw»-
dermann , Mitglied der hiesigen Oper, welcher Letztere

die Partie des Jeremias, die Ilaupipartie des Oratoriums,

übernommen batle und vortrefflich ausführte. Auch die

Damen sangen recht gut, nnd wenn die Tenorpartie bes-

i ser besetzt gewesen wäre, könnte über den Vortrag der

Soli durchgängig nur Gutes berichtet werden. Einige

kleine Unsicherheiten abgerechnet, war die ganze Auf-

führung eine sehr gelungene und verschaffte dem Com-
pooisteo wie den Ausführenden lebhaften und verdienten

Beifall der Zuhörer. Das Werk selbst enthält gar man-
ches Schöne, besonders in den Chören, von welchen sich

wiederum die sanfteren mehr, als die kräftigen, d. b.

die auf glänzenden Effect berechneten, durch Erfindung

sowohl als durch Arbeit auszeichnen. Kenntniss und tüch-

tige Arbeil findet man überhaupt fast überall, und wenn
dies Oratorium nun auch nicht eben ein Kunstwerk er-

sleu Ranges ist, so bleibt es doch immer ein sehr ehren-

werlbes und bietet den Kunstfreunden ungleich mehr In-

teresse, als gar manche Erscheinungen in der Kunst, die

grösseres Aufsehen machen, aber auch bald wieder gänz-

licher Vergessenheit auheim fallen. Wenn Herr Hilter

dem Wege treu bleibt, den er in diesem Werke einge-

schlagen hat, wenn sein Tslent ergiebig genug ist, den
Gehalt seiner Leistungen mit den durch Hebung wacb-

, senden Kenntnissen und Kräften zu steigern, so bat man
alle Ursache, von ihm Ausgezeichnetes zu erwarten. Bei

der soliden Kunstrichtung, die sich durchgängig in die-
1 sem Oratorium kund giehl, ist eine Hinneigung zu dem
:

verflachenden Geschmack der neuesten Zeit, zu der geist-

losen Effecthascberei , die sich in ihr breit macht, wohl
kaum zu befürchten, denn auch in den glänzendsten Er-
folgen weiss tüchtiger Sinn immer das Wahre von dem
Falschen, das Aechle von dem Unäcbten zu unterscheiden.

Am 5. März gab Herr Rudolph Willmers im Saale

des Gewandhauses ein eigenes Concert; das Reperloir

bestand aus: Ouvertüre zur Veslalin. — Concert für Pia-

! noforte von Beethoven (Esdur), vorgetragen von Herrn
Willmers. — Arie aus Anna Bolena von Donitetti, ge-

sungen vou Fräul. Macasy. — Fantasie für Pianoforte

solo über die Melancolie von Prüme, coojponirl und vor-

getragen vou Herrn Willmers. — Arie von Kreutzery
gesungen von Fräul. Anna Simon. — Grosse Fantasie

über Themen aus Robert der Teufel, für Pianoforte solo,

componirt und vorgetragen von Herrn WiUmers. — Zwei
Lieder mit Pianofortebegleilung, gesungen von Fräul. Ma-
casy. — Tarantella furiosa und Nordische Nationalmelo-

dieeu für Piauoforlc solo, componirt und arrangirt von
Herrn IVitlmers.

Was wir über Herrn WUlmers bereits nach seinem

ersten Auftreten berichteten, ist durch seine wiederhol-

ten Leistungen in jeder Hinsicht bestätigt worden. Seine

Virlaosilät gehört zu den bedeutendsten, angenehmsten
und geiiicssbarsteu, die wir je hier gehört haben} überall

wird und muss sie ihm ungetheille und grosse Anerken-

nung bringen. Seine Composilionen dagegen sind von alle
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gerade da« Gegenteil: sie enthalten nichts, als lose

m einander gereihte Spieleflecte
, j* diese sind oft noch

so zimnmeagestelh , dm niebt einmal eine Steigerung

des Effect* möglich wird. Gewöhnlich besieht jede« Stück

ans Variationen über irgend ein Thema < ist ovm ein« be-

sonders wirksame Spielfigur in der Tonart des TbemV*
vielleicht Weniger spielbar, so wird ohne Weitere» die

hierzu bequemere Tonart genommen, so das» man in dem-
selben Stücke solcher Verwechselungen mehrere tmd ebne
irgend eine innere musikalische Verbindung zu hören

bekommt. Die Fantasie über die Melaneotie von Prüme
beginnt , wenn wir nicht irren, in H und endigt in G.
Ein trivialeres, geschmackloseres Stock, als die Fantasie

über Themen aus Robert, kann es kaum geben, und es

ist wahrhaft zu beklagen, dass Herr WHimers über den
Virtuosen den Musiker oder Künstler dock gar z« sehr

ans den Augen verloren zu haben scheint. Der Vortrag
solcher Sachen schadet übrigens auch der Wirkung der

Virtnosität, zumal da die Stücke in der Regel viel zu

lang sind. Nur die zwei letzten Compositionen, die Ta-
rantella furiose und die für Pianoforte arrangirten Natio-

nalmelodieen, bieten mehr Interesse und sind zum Theil

wirklich musikalische Sachen. Dass ein Virtnos« der für

sich solche Dinge schreibt, eine Beethoven'neb* Compo-
situm kaum mit wahrhaft künstlerischer Auffassung vor*

zotragen vermöge, kann man immerhin voranssetsen,

ohne Irrthum befürchten zu müssen; und so müssen wir
anch bekennen, dass Herr IVUlmert das Concert von
Beethoven zwar technisch recht gut gespielt, in anderer

Hinsicht aber geradezu unbedeutend vorgetragen hat. Wir
wünschen aufrichtig, dass so schone Kräfte niebt durch

so einseilige geschmacklose Kichtnng für die Kunst ganz
verloren gehen mögen. Was ist denn solcher nichtige

Virtuosenrubm, wenn von wahrer Kunst dabei nicht die

Rede sein kann? Das Publicum fühlt gar bald die gei-

stige Leere solcher Leistungen heraus, und was es einige

Zeit hindurch anstaunte und bewunderte, eilt dann un-

aufhaltsam gänzlicher Vergessenheit entgegen. Beispiele

hierzu liegen nahe und sind niebt selten. Herr IVHimers
beginut erst eine Künstlcrlaulbabn und wir haben es da-

her für unsere Pflicht , vielleicht auch für nicht nutzlos

gehalten , ihn vor Abwegen , die er schon betreten hat,

ernstlich zu warnen. Dass die susgezeichnete Virtuosität

des Herrn fViltmers übrigens wiederholt den allgemein-

sten und lebhaftesten Beifall erhielt, bedarr nicht werte-

rer Versicherung.

Präul. Macastj sang die Arie von Domsttti , nicht

weniger die Lieder mit Pianofortebegleitung recht gnl,

und wir haben uns aufs Neue von ihrem schonen Ta-
lente überzeugt, wiederholen aber den Wunsch, dass die

jnnge Sängerin hauptsächlich auch für ihre solide musi-
kalische Ausbildung bedacht sein möge, durch welche al-

lein es ibr gelingen kann , eine Künstlerin im wahren
;

Sinne des Wortes zu werden. Was ihr an Gesangbil- I

dang noch fehlt (wir hsben uns früher ausführlich dar-

über ausgesprochen), kann die gute Gesangschule, wel-
che sie gemesst, wohl noch herbeirühren; die musrkali-
sehe Richtung jedoch , welcher sie , der Wahl und dem
Vortrage ihrer Gesangslocke nach zu nrtbeilen, bisher

gefolgt ist, wird ihrer künstlerischen Ausbildung

nicht förderlich sein. Das Publicum schenkte »äromtlicben

Leistungen des Präul. Macasy sehr vielen und allgemei-

nen Beifall.

Von besonderem Interesse war uns das erste Debüt
von Fräul. Simon, einer junge* hiesigen Sängerin, die

niebt ohne Talent und deren Ausbildang schon ziemlich

vorgeschritten zu sein scheint. Das erste Auftreten ist

immer nur wie eine Probe zu betrachten und kann nie-

mals als Maassslab zur Beurlheilnng von Kräften und
Mitlein dienen, deren Entfaltung durch die hierbei so

sehr natürliche Befangenheit nothwendig sehr gehemmt
sein mos». Ueberdies hatte Präul. Simon auch eine nicht

eben voriheilhafle Wahl mit der Arie von lirrvUer ge-

troffen, die durch unverhiltnissmiissig starke I »Stru-

men lirung die Stimme sehr deckt und durch stete anlie-

gende Begleitung derselben den feinen Vortrag erschwert.

Dennoch war die Leistung uoUr den angeführten Ver-

hältnisses befriedigend und erfreute sich vieler Theil-

nehme. R. f.

Berlin, den 1. Februar 1844. Ceberreicb an musi-

kalischen Aufführungen, unter denen sieb besonders eine

neue Oper und ein neues Oratorium auszeichneten, war
aueh der Jannar d. J. üeber die beiden neuen Werke
behalte ich mir das Naher* im Verfolg dieses Berichts

vor» und beginne zunächst mit den Concerten und musi-

kalischen Soireen. Am 3. v. M. hatte der talentvolle

Pianist Sigmund Goldsehmidt aus Prag ein interessan-

tes Concert veranstaltet, welches durch eine gut erfun-

dene, wirksam instrumeotirte Ouvertüre von seiner Com-
positum („Frühlingsgruss " bezeichnet) eröffnet wurde.
Herr Goldichmidi spielte hierauf das schöne Pianoforte-

Concert von C. M. v. fVeher ia Esdur zwar fertig und
ausdrucksvoll, doch nicht ganz mit der Energie und Ra-
pidität, wie wir diese geistreiche Compositum ehemals
von dem genialen Tonsetzer seihst ausführen hörten.

Vielleicht war der sobwer zu spielende Flügel daran
Schuld. Das Adagio dagegen trag Herr Goldschmidt sehr
zart und gesangreich vor, und entwickelte demnächst iu

seinen F.luden, wie in der schweren Caprice von Thoi-
berg auf Motive aus Bellinfs Sonnambula, den ganzen
Umfang seiner bedeutenden Virtuosität. Eine Cnriesilät

in diesem Concert war die Ouvertüre sn der seit 1817
hier nicht gegebenen Oper Undine von E. T. A. Uoff-
mann, welche jetzt jedoch fast nur noch historischen

Werth hatte.

Am 10. und 24. v. M. fanden die vierte und fünfte

Sympboniesoiree der köoigL Capelle mit gleich lebhafter

Tneiioabme Stall. Die erstere leitete Herr GMD. Men-
ieksnhn -Bartholdy, die andere Herr MD. Tauben. Es
wurden darin die Symphonieeu in F und C dar von Beet-
hoven, die grosse C dur - Sympboiie mit dem fugirten

Rondo von Mosart, Haydn1» D der • Symphonie, wie die

Ouvertüren zu Pigaro's Hochzeit von Moaarl, von C.
M. it. IVeber zn : „Der Beherrscher der Geister" nnd
„Oberon," gleich vorzüglich ausgeführt. Herr CM. Riet
trug das achte Violinconcert (die Gesangscene) von L.
Spohr. ganz dieses Meisters würdig, rein, mit schönem
Ton und Ausdruck, nicht minder fertig, als
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voll und mit allgemeinem Beifall ver. Ein zweiter Cy-

dus dieser geistreichen Aufführungen wird nächstens er-

wartet und begehrt.

Die Zimmermann achen (JuartetUoireen sind Krank-

heit halber längere Zeit ausgesetzt gewesen. Doch fand

am 1*». v. M. die Ausführung eines Quartett* von J.

Haijdn, des Jf#Wc/.MflAn
,soheu Esdur-(|uartells und dm

schönen Quarte!U von Beetfiocen No. 3 in Ddur auf

vorzügliche Weise Statt. — Am 19. v. M. gab der aus-

gezeichnete Violoiicell virtuos Servals aas Brüssel sein er-

stes Conc*rt in dem zum Theater umgewandelten Saale

des königl. Schauspielbaases mit grosser Theilnabme und

lebhaftem Beifall. Referent bat demselben wegen Krank-

heit nkht beiwolineu können, ist dafür indess durch das

zweite Concert dieses eminenten Künstlers reichlich ent-

schädigt worden. Der Ton des Herrn Serums, seine see-

lenvolle , gesangreiebe Vortragsweise , wie seine grosse

Fertigkeit in allen Beziehungen des Violoncellspiels, er-

beben diesen Virtuosen zu deu ersten seiner Zeitgenos-

sen. Auch seine ComPositionen sind voll Lehen und Geist,

oft zum Elegischen sich hinneigend , wie auch sein zar-

tes, gefühlvolles und feuriges Spiel. Herr Sereais trug

sein drittes Concert in Hmoll, besonders das melodische

Adagio in G vortrefflich , und mit Benutzung aller Vor-

züge seines Instruments in der hoben, wie in der tiefen

und mittlem Tonlage, durchaus vollkommen schön vor.

Fast noch mehr sprach seine Capricc auf die Lafont'-

sche Romanze ,,L'nc Lärme," ferner „La Romauesca,"
Air de dnnse aus dem 16. Jahrhundert, und zuletzt eiue

Fantasie- Polonaise eigener Composition an. Mad. Schröder-

Decrirnt und Herr Hiirtinger sangen in diesem Concert

Arien und ein Duett aus bpohr's Jessonda and Mozarts
Titus. Für den Klang der Töne ist der Saal in der jetzi-

gen Gestalt nicht günstig, und der Saal der Singacade-

mie in acustischer Hinsiebt der für Musik geeigneteste.

Herr Serrais veranstaltete darin sein drittes Concert am
i. d. M. — Am 17. v. M. wurde .im dritten Abonne-
ment- Concerte der Singacademie zum ersten Male das

sorgsam eingeübte, grosse Oratorium: „Die Zerstörung

Jerusalems" von Ferdinand "Hitler, unter des Componi-
slen umsichtiger Leitung, mit nachhaltiger Wirkung aus-

geführt. Obgleich das ftp Erfindung reiche Werk fast zu
sehr ausgedehnt ist (da es drei Stunden dauert), so wird

dennoch das Interesse dafür durch die trefflichen Chöre
und ckaraoteristiseben Sologesänge im zweiten Tbeile noch
höber gesteigert. Schon der Aul'angscbor der Israeliten im

ersten Tbeile: „Wie heilig und bohr sind deine Hal-

len" u. s. w. machte einen imposanten Eindruck. Der
Contrast der Festgesänge der Götzendiener Zedekia's mit

den wahrhaft frommen Lob- und Klagegesäogen der Is-

raeliten ist von grosser Wirkung. Die Instrumentation

ist allerdings in moderner Weise oft stark , doch nicht

überladen. Sehr gefühlvoll und characterislisch sind die

Sologesänge durchgeführt , auch wurden solche eben so

eindringlich vorgetragen. Besonders gelungen ist dein

Tonsetzer die Bariton- und Basspartie de» Jeremias, des-

sen Warnung und Propheneihung von ungemeiner Wahr-
heit des Ausdrucks zeugt. Herr Hülltehur sang diese Soli

höchst lobenswert» , wie »neb Herr Mantius den Zede-

kia und Achiram treffend eharaclerisirte. Frau r. Fass-

mann sang die Sopranpartie der ChamiUl , eine Altistin

von klangvoller Stimme die Hanna und Mad. Burchardt
die israelitische Jungfrau. Melodisch und gemüthvolt wurde
besotiders das Duett von Achiram und Hanna gefunden.

Auch die Arie der Cbamital: „Mit diesen Düften steige

unser Lied empor" sprach mit dem folgenden Chor all-

genein derob rhythmische HaJiung und Originalität der
Erfindung an. Die Zerstörung Jerusalem s wird in dem
Chor: „Das Entsetzen bricht berein" u. s. w. auf er-

greifende Weise, fast dramatisch geschildert. Der Scbluss-

I
ehor verbindet Hobeil und Kraft mit der Kunst der Fuge.
Kurz -r- das ganze Oratorium bewährt den erfahrenen,

I

vielseitig gebildeten und erfindungsreichen Compooisteo,
welcher hier die ehrenvollste Anerkennung fand, mit
grosser Umsicht die Orchesterproben sehr genau leitete

und auch der Aufführung rühmlichst vorstand. Auch im
persönlichen Umgänge hat sich Herr MD. Hüicr so vor-
theiibafl gezeigt, dass nur sein zu kurzer Aufenthalt von
einer Woche bedauert wurde. — Am 29. v. M. wurde
im Abonnement- Concerte des Schneider schea Gesangin-

' eliluls ein gediegenes Requiem von L. Chcrubini, vor*
I züglich vom sorgfältig eingeübten Chor gelangen, dem-

nächst eine recht gelungene Motette für die Allstimine

mit Chor, von der ComposiUon des lleissigen und talent-

vollen Kammermusikers C. Braun, der zugleich Eleve

,
der königl. Academie der Künste in der Compositum ist

und den Nutzen dieser wenig unterstützten Lehranstalt

auf's Neue bewährt, zulelst der bekannte schöne Psalm
42 von F. Mendelssohn -Bartho/dy mit lebhafter Theil-

nahme ausgeführt.

(Beschluss fttlet)

Herbslopern in Italien u. s. w.
(Fortsetzung.)

Groeshcrzogthum Toscana.

Hülle dies schöne Land diesen Herbst nicht einmal
' als Neuigkeit Verdis Lombardi — und was wollen auch

!
diese sa^eu ! — mit der Frezzolini gehabt : es wäre da

|

beinahe eine völlige musikalische Finsterniss gewesen.
Mit allem Ueberfluss an Sängern, alten und neuen Opern
im Lo«nhaadis«h-yenetianiscben Königreiche, im Kirchen-
staat und im Königreich beider Sicilien steckte man zwar
bis über dem Kopte in einem musikalischen Deficit ; aber
dieser herrliche Garten Mittelitaliens setzte ihm vollends

die Krone auf. Sonderbar stand Toscana in Hinsicht der
theoretischen und praeliscben Musik von je her jedem an-
dern grossern Lande Italiens .nach. Hätte es nicht die

Entstehung der Qper aufzuweisen, so würde es mit sei-

ner musikalischen Geschichte äusserst kümmerlioh ausse-
hen. Noch jetzt, während anderwärts anf der Halbinsel
in nicht wenigen Dörfern und Marktflecken Opern gege-
ben und stets neue elegante Theater errichtet werden,
ist dies in Toscana äusserst selten oder gar nicht der
Fall. Warum nun gerade hier die Musik hinler den übri-

gen Künsten aarückblieb, während z. B. in Neapel, dem
Kirchenstaat, in der Lombardei und im Venetianischen
dies röh^der^ttdl^war, verdiente wohl die Aufmerksam-
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der Armotb der diesjährigen musikalischen HerbsUUgione
blos berührt werden.

Florenz (Teatro alla Pergola). Eine diesem ersten

hiesigen Theater wenig entspreche nde Sängergesellscbafi

:

die Barlolini •Raffaelli , Tenor Caslellan (der Beste) nnd
Bassist Salandri, machte den Anfang mit dem schon zum
sechsten Male auf der Pergola gegebenen Roberto d'Erreux

von Donizetti, eben nicht ^«Dzend. — Post nobila Pboe-

bns : Herrn Verdi's Lombardi alla prima CrociaU mit der

Frezzolini, ihrem Galten, Tenor Poggi , Tenor I.urchrsi

und Bassisten Colini machten Furore. Nach zehn Vorstel-

lungen folgte ein zweiter in Bellini's Beatrice di Tenda,

worin die Anfingerin Ricci die Agnese, Tenor Lnccbesi

per interim den Ororabcllo inachte, und Colini sich als

wackerer Kunstler bewährte. Bald nach diesem Stecken-

pferde No. 2 der Frezzolini kehrte man wieder zu den

Lombardi zurück. Zu ihrem BeneGz wählte die Frezzolini

ihr Steckenpferd No. 1, die Lucrezia Borgia; es war eiu

Wonnebad für die Zuhörer.

(Teatro de' Solleciti in Borgo Ogoisanti.) Kleines

Thealer, nicht grosse Sänger: eiue Prima Donna Sasso,

eine Anfingerin Adelaide Miniati, Tenor Remorini (hüb-

scher Gesang) und Bassist Cbimischi Hessen sieb von ei-

nem ziemlich starken Auditorium in Donizetli's Belisario

nicht wenig applaudiren. Einen Qaasi-Fiaico machten hier-

auf Bellini's Puritani, worin Herr Gnscetti als Riccardo

wirkte; in der Folge zog das Ganze etwas mehr an.

Nach sechs Vorstellungen der Norma, worin die Polani

die Titelrolle übernahm, gab man abermals die Puritani,

und die Sasso erregte auf diesem Theater denselben Fa-

oatismo, wie die Frezzolini anf der Pergola ! Sie wählte

auch diese Oper zu ihrem Benefiz, und machte gute Ge-
schäfte. Schliisslicb gab hier die Gesellschaft von Poggio

a Cajano (s. weiter unten) Ricci's Chi dura vince und

Donizetti'« Figlia del Reggiaento mit demselben guten
Erfolge.

(Teatro degli Arrisefaiali in Piazza Veccbia.) Eine
etwas bessere Gesellschaft als die vorige: die Tramoa-
Uni, die Comprimaria Gamarra, Tenor Regli und Bassist

Dal Vivo eröffneten die Slagiooe mit der allen langwei-
ligen Ines de Castro del Maestro Persiani, die nur tbeil-

weis Anklang fand. Eine weit bessere Aufnahme fanden
Bellini's Puritani.

Döhler gab um die Hälfie .November mit vielem Bei-

falle eine musikalische Academie im llülel d'flaJie, olim
Palazzo Mural.

Die Barineri- A'tW wurde zur Kammersängerin des

Grossherzo^s ernannt, eine Ehre, die bis jetzt nur der
Inger und Moriani zu 1'heil wurde.

(Fortsets nag folgt.)

Feuilleton.
Di« itslieeische Oper in Peterebarg macht gel« Geschäfte

;

namentlich gefaUra die in Bcrlla *o beliebt gewordene Sigaera
;

Attandri aed — des Nauens halber — fiubini. — Aiek in Ce-
|iealiagea hat sieh die italienische Oper dea Beifall des Pnblicaas
ta erriogea gewaie

t ; namentlich gefallt dort Sigaora Seeei-Com.
Sigaora Foreoni bat von der Königin voa Oiiaemark eia Brillaat-
goschmeide tan Geschenk erhallea.

Ia Riga ist eise aeae Oper voa dea Mosikdireetsr Eduard
Tauvitz tu Brctlao, Namens Bradaaiante, Buch roa Drobitck,
mit Beifall gegeben werden.

Der Posanaist Beide aai Berlia, welcher ia Paris eiae glä'a-

aeade Aefnabme gefuodea , hat- vom dasigea Coaservatorinm der
Mesik die silberne Ehreoatedaille erhallen. Er ist bereits wieder
nach Deaticblead Korückgekebrt.

Thalberg hat nao auch ia Palermo grosse Triumphe gefeiert.

Ankündigungen.
Heute ist ia nnserem Verlage erschienen t

Ii. TliaHicr«
Wantaisie pour le JPlano

NEUE MUSIKALIEN

Semiraml de.
Op. 51. Preis 1 Thlr. 10 Ngr-

Ferner erscheint aas IIS. Man:Ä Thailberg
Fantuf«i<> pour le Piano

sur

Etucrezia Borgia.
Op 50. Preis 1 Tblr.

was wir aar Brrichlignog anscrer Ankündigte ia Na. 9 d. Dl.

hiermit anxeigea.

Letpsig, 6. Mir« 18*4
Breltmiapr «t? Hftrtel.

Fr. Mofnaelaiter In Ijelpslg;.

Htirsrmftller, \orb., Op. 14. V Qonrtetl für S Violinen,

Alto und Violoncello. 1 Tblr. IM Nfr.

JIeil>*elt. A. , Si eiseau jVlais. Kinde de Cnncert, tianscrile

p. Viol. »cal lou avee »ceorau de l'flr) pnr //. de JfunyaWt. 10 Ngr.

nnmehner . M., H Arien and ein Dartt neu cnmponirt »
der Oper. Hans Meiling (bei <?ele(;eiihcit der Aufführung auf

dem lluflkealer in Wien). !No. II*". Scene und Arie für Sopran:

..liiost war so tiefer Friede mir im Herarn."' 10 Ngr. Na. 171
*.

tir. Seene. Gesang in der Csprllc nnd Ari<- (llaril.)t „Ha, ihr

gl.nbt eoeb schon am Ziel." U> iNgr. ,><.. l«'\ Dnell (Sopran

und Tenor). „Nun biet d« mein.'- 171 NBe.

Hajrrr t C. • Op. IJ1. >o. 1. Le Tremolo. Gr. Etüde pour
l'iannforte. 18J Ngr.

ITflller, Jtul., Tabaks -CnnUle , ein musikalischer Sehen fär

Männerstimmen. Pari. u. Stimmen. 2' Aollage. 84$ Ngr.

IllAller, Fr., Op. ii*. St* Symphonie » gr. Orchestre. 4 Tblr.

1Ü Ngr.

Tmuberl, W. , Op. Cl. 8 Lieder ran R. Bants ftr eine

Singtlimme mil Pieaofertr. !• Heft 12} Ngr. 8* kielt IS Ngr.

«1 »dnlrkl, T., Op. 3. lmj>ro»pto P . PUoe/orte. 18} Ngr.

Druck und Verlag von ßreitfcopj und Härtet ia Leipzig und unter deren Vera»
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 13- M 11 1«44.

I C. P. Becker'* Eraageliiebei Cboralbarh. — /V«e*n"e*fr» ; Atu KSoigiber*. An« Berlin. (Betcblu*«.) Ans

Effert. Hcrbstopnra in llnliea m. *. w. (Fortsetzung.) — FttUIUto». — ^iiltilAi/iyimjrit.

C.F. Becker : Evangelisches Choralbuch. 138 vierstimmig«

Choräle mit genauester Berücksichtigung des neuen

Leipziger Gesangbuchs. Leipzig, Kriedr. Fleischer.

Ein neues Gesangbuch wird in der Kürze der pro-

testantischen Gemeinde unserer Stadt übergeben , dessen

Ausgabe zn veranstalten gewiss Jeder unseren geistlichen

Behörden Dank wissen wird, der sieb mil dem Inhalte

desselben vertraut gemacht bat, sofern dieser nämlich von

dem des noch in Händen habenden Gesangbuchs abweicht.

und sowohl die alten Lieder in ihrer ursprünglichen Kraft

die neu hinzugekommenen der Hei-Wirand Würde, so

/j'gfceit des Ortes, für welchen sie bestimmt sind,

minder entsprechend erseheinen lässl. Dies näher zu er-

örtern, sei einer andern Feder überlassen, da hier nur

von dem Choralbuche in seinem Verhällniss zu dem Ge-
sangbuebe und dem Kircbengesange die Rede sein soll.

In dem 16. und 17. Jahrhundert stand der Gesang der

protestantischen Gemeinden auf einer sehr hohen, wohl
gar der höchsten Stufe, eine Folge der Pfleg«, die man
ihm in Kirche und Haus angedeiben liess. Von da ab bat

sich aber unser Kirchengesaiig nach und nach so verflacht

und ist so zurüekgekomaif n, dass eine Verbesserung da-

mit vorzunehmen, wahrhaft nolb thut. Fand in den eben

bemerkten Zeiträumen ein guter Kircbengesang Statt, so

war das hauptsächlich eine Folge der häuslichen religiö-

sen Beschäftigung mit den frommen Weisen, welche sich

ein- oder vierstimmig in die Gesangbücher eingedruckt

befanden, so dass jedes Gemeindeglied die seiner Stimm-
höhe angemessene Partie singen konnte, wodurch dann

ein sebr schöner, richtiger Gemeinde^ sang entstehen

musste. Uebernaupt war es die Vocaimusik, welcher die

berühmten Tonsetzer der damaligen Zeit ihre Kräfte zu-

wandten, und daher behielt dieselbe auch im häuslichen

Kreise die Uberband. Unser grosser Reformator Luther

selbst beschäftigte sich viel mit ihr. In seinem Hause

wurden im V erein geschickter Sänger geistliche Motetten

aufgeführt, von denen er die seines Freundes, des baier-

schen Capellmeialer* Senfl, besonders liebte; ausserdem
sang er mil seinen Haasgenosseu fast jeden Abend ein

einfaches Lied.

Diese Liebe zu den geistlichen Gesingen masste

nan ohne Zweifel auch auf den Choral übergehen, und

hier ist es wieder Luther, welcher als TouseUer und
Verbesserer desselben gleich gross dasteht. Seine Melo-

4«. Jahrgu«;.

dieen zu den eigenen geistlichen Liedern sind wahre

Meisterstücke und drücken ganz deren Character aus.

Wem bewegte nicht die heroische Melodie zu dem Liede

,,Ein' feste Burg" das Herz? Steht Luther in dieser Hin-

sieht nieht noch jetzt, wie zu seiner Zeil, als einer der

grössten Tookünstler da, welcher die Glaubensfreudigkeit

seines Liedes gleich gewaltig in seiner Melodie ausspricht?

Das Gesangbuch, welches Luther 1524 herauszuge-

ben begann, bestand anfänglich nur aus drei Bogen, wel-
1 che noch dazu einzeln gedruckt wurden und das Ganze

j
enthielt seht Lieder, zu welchen aber nur fünf Melo-

• dieen gesungen wurden. Diese Lieder- und Melodieen-

I
Sammlung vermehrte sieh aber nach und nach bedentend,

[
indem Luther nicht nnr eine grosse Anzahl eigener, son-

dern auch fremder Gesänge darin aufnahm. Den ersten

Ausgaben derselben, welche Georg Rhaw, Job. Walther

und Bapst in Leipzig veranstalteten, folgten nach Lutber's

Tode (1546) noch die in Nürnberg 1558, in Dresden

1593, in Eisieben 1598, nnd mehrere andere nach.

Führte nun, wie schon bemerkt, das Beisammensein

der Lieder und Melodieen in einem Buche den wahrhaf-

ten Kirchengesang herbei , so masste dieser mehr und

mehr wieder sinken, so wie man der Gemeinde die Me-

lodieen entzog und sie ganz abhängig von der Orgel und

dem Sängercbore machte. Bis zum Jahre 1682 fanden die

ein - und mehrstimmigen Gesangbücher der berühmten

Männer Calvisius, Schein, Vopelius Anwendung; nachher

aber, wie durch neue Gesangbücher die frühere Mitwir-

kung der Gemeinde, der blosen Liedertexte wegen, nicht

mehr möglich war, artete der Kirchengesang im 18. Jahr-

hundert hier wie anderwärts nach und nach aus, und

nur der in der ersten Hälfte des gedachten Jahrhunderts

noeh allgemein anzutreffende religiöse Sinn und die häus-

liche Pflege des Choralgcsanges , so wie der Chor der

Thomasscbüler , welcher bis auf den beatigen Tag die

Choräle vierstimmig singt, vermochten in unserer Stadt

in Etwas dagegen zu wirken. Die Choralbücher, welche

man von da ab benutzte, hatten mit den Liederbüchern

nichts gemein, waren nach ihren Titeln allgemeine (Do-

les 1785, Hiller 1793, Schicht 1818). Von den genann-

ten fand das Hiller'sche bis jetzt in unseren Kirchen An-

wendung, weil eben nichts Selbständigeres vorbanden war

und man sieb damit begnügen musste.

Weit entfernt, den in anderer Hinsicht so verdienst-

vollen Männern Hiller nnd Schient nahe treten zu wol-
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len, so ging doch des Enteren Choralbucbe, neben anderen I

später anzurührenden Gründen, die Einigkeil mit unse-

rem Gesangbuche ab; das des Letzteren war aus noch I

anderen Ursachen gar nicht anwendbar. Der lebhafte
J

Autheil, den man in der neueren Zeit an der Verbesse-

rung des Kirehengesanges genommen bat, ist auch in

unserer Stadt nicht ohne Folgen geblieben, und die seit

einer Reihe von Jahren betriebene Verfassung eines neuen

Liederbuches bedingte auch die eines durchaus mit ihm

conTonn gehenden Melodieenbuehes. Per würdige Ver-

fasser des letzteren, naser rühmlich bekannter Organist

C. F. Becker, bekennt in seiner Vorrede, dass er die

Zusammenstellung des neuen Choralbuchs als die schönste

Kunstaufgabe seines Lebens betrachtet und dass ihn die-

ser Gedanke während der Beschäftigung beseelt und bis

zur Vollendung gekräftigt habe. Ein Manu seiner Ein-

sicht in die frühesten Zustände der Musik überhaupt und

des Kirchengesanges insbesondere, der seine schönsten

Kräfte diesem Studium widmete und einer von den We-
nigen ist, die eine so ausgezeichnete Bibliothek von Mu-
sikwerken früherer Jahrhunderte besitzen, konnte sie als

solche betrachten nnd gewiss auch mit allen zu Gebote

stehenden Hilfsmitteln zu Ende führen.

Und doch steigt ihm nach Vollendung der schwieri- '

gen Aufgabe der Zweifel auf, ob er für jedes Lied die

geeignetste Melodie gewählt habe, da nach seiner Ansicht

die gründliche Kenntniss der Theorie und Geschichte der

Musik, ein langjähriges Stadium der Hymnologie , der

Besitz der trefflichsten musikalischen Hilfsmittel, eine fast

zwanzigjährige Anstellung in der Kirche und ein stetes

Beobachten des Geiueindepesanges nicht allein ausreiche, .

sondern die Kritik, der ästhetische Sinn und das Gefühl

die einzigen und besten Leiter für das Wahre und Rich-

tige seien. Dem sei, wie ihm wolle, — neben dem ästhe-

tischen Sinn und Gefühl, das Richtige im Einzelnen zu

treffen, scheinen mir die vorbergenannten Eigenschaften

eben so wichtig, ja noeh wichtiger für die Anordnung
des Ganzen zu sein. Eben diese Eigenschaften gingen

Hilter und Schicht ab. Beide gaben ihre Cboralbücber nach

dem Stande der Musik ihrer Zeil, und je mehr sieh un-

sere Harmonie mit der Zeit erweiterte, desto fühlbarer

wurde deren unpassende Anwendung auf die Choralbc-

bandlung. Die einfachen, frommen Weisen mit Harmo-
nirprunk zu umgeben, ja die Eilelkeil, sich als geschick-

ten Harmotiiker hierbei herauszustellen, Beides ist höchst

verwerflich. Aus Becker's Cboralbehandlung gehl hervor,

dass er dieselbe vom richtigen Slandpuncte aus erfasste;

das Wort zeitgemäss findet bei ihm, jedoch in ganz an-

derem Sinne, als bei Hiller und Schiebt, Anwendung.
Hier soll es nicht, wie bei Diesen, die Harmonisirung der

Melodiren im Geiste unserer Zeit (und wie würden sie

sich da vollends ausnehmen?) bedeuten, sondern das un-

serer Zeit vorbebaltene Erkennen des Wahren, die Be-
wahrung des lleiligeu, das mit der Welt nichts gemeiu
haben soll. Lud daher Finden wir uns in becker's llar-

monieen den liefen Ernst, das Göttliche wieder vor-

gerührt, was die Harmonieen des 16. und 17. Jahrhun-
derts, als der Blüthezeil des evangelischen Cboralgesan-

ges, über die ehrwürdigen Melodieen verbreiteten. Doch
darf man darin nicht dn bloses Nachahmen finden, son-

dern es ergiebt sich daraus des Meisters höchste Ver-

trautheit mit der eddn und einfachen Schreibweise der

Künstler der genannten Jahrhunderte; und womit man sich

so mit voller Liebe jahrelang beschäftigt hat, das wirkt

endlich auch auf die eigenen Erzeugnisse; der Styl des

grossen Tonmeisters, den sich ein Künstler in seinem

Vorbilde auserkoren, geht mit der Zeit in den seinigen

über.

Das Hiller'sche Choralbuch, welches 1793 erschien,

wurde dem 1796 in unseren Stedlkirchen eingeführten

Gesangbuchc angepasst und es finden sieb daher Dinge vor,

welche auf diese Weise sieht anders zu erwarten sind.

Erstlich ist nicht darauf Rücksicht genommen wor-

den, wie eine Melodie zum Cbaraeter de* Liedea sieh

eignete; daher finden wir so häufig zwischen der Melo-

die und dem Liede die grösslen Widersprüche. Wie viel

Lieder erbebenden, erfreulichen Inhalts wurden nicht nach

der Melodie: ,,Wer nur den lieben Gott lässt walten"

oder: , (Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen" ge-

sungen. Statt der enteren düstorn Moll-Melodie, No. 89
des allen Choralbuches, pflegte man häufig die 90: ,.0

grosser Gott du reines Wesen" zu verwenden, doch da

dieselbe in einigen Gemeinden der Stadt nicht allbekannt

war, wurde dir 8D für alle Lieder dieses Metrums genom-
men, was bei einigen 90 Liedern des alten Gesangbuches

der Fall war. Lieder, wie z. B. No. 166, 180, 452,
508, 837, so wie andere mit eigener Melodie Überschrie-

bene , konnten tbeils wegen des nicht Zulreffens , theils

wegen des gar nichl Vorhandenseins einer Melodie nicht

gesungen werden ; nnd wollen wir auf die Widersprüche

eines Liedes mit der Melodie zurückkommen , so findet

sich der schlagendste Beweis in No. 803 beim Tode eines

Landesberrn, welches Lied nach der Melodie : ,,Nun freut

euch lieben Christen," so wie in No. 169 ein jubelvol-

les Osterlied, dessen vierter Vers anfangt: „Preiset ihn,

den Ueberwinder" u. s. w. , welches naeh der Melodie:

„Ach was soll ieh Sender machen" gesunken werden

soll. Diesen Uebelsianden ist in unserm neuen Choral-

buche abgeholfen worden. Alle Melodieen passen genau

zum Metrum und Character des Liedtextes. Das von Hil-

ler angewandte Abkürzungssystem konnte häufig zu gros-

sen Irrungen Anlass geben , man betrachte nur z. B.

No. 51 seines Choralbuchs, so wie ,,Herr Gott dich lo-

;
ben wir," WO drei- und sechsfache Hepeliiioneu vorkom-

j
men. Irrungen sind nach dem Becker'schen Buche nicht

mehr möglich, indem sieh alle Melodieen ausgedruckt vor-

finden und die mehr für den Schülerchor bestimmten Ge-
sänge, wie das genannte „Herr Gott," welche sich im

Anbange befinden, sogar mit dem Texte versehen sind.

Anstatt dass früher für manchesLied sich 4— 5 bekannte

Melodieen vorfanden, worunter der Organist nach seinem

Gesehmacke wählen konnte , ist ihm jetzt keine Wahl
mehr gelassen, indem für jedes Lied nur eine, die ihm

entsprechende, Melodie vorgezeichnet ist. Wie angenehm
muss es aber auch der Gemeinde sein, vorher zu wis-

sen, welche Melodie gesungen wird, nnd durch dieses

strenge Beibehalten ist es dann leicht möglich, selbst ent-

fremdete Melodieen eingängheb zu machen. Die Herren
Geistlichen sind jetzt in den Stand gesetzt, jedes Lied,

welches zu ihrer Predigt passt, wählen zu können, ohne
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•ich durch du Unbekannte eioer Melodie abhalten zu
lauen. Es wäre sehr zu wünschen , dass alle Choräle,
die im neuen Choralbache stehen , auch wirklich gehört
würden ; jetzt ist es möglich, der Gemeinde auch fremde
Melodieen beizubringen, da unser ganzer Kircheugesang
in dieser Hinsieht eine Umgestaltung erlebt, was bei

Fortbenutzung des alten Choral- und Gesangbuches nach
fast fünfzigjährigem Gebrauehe nicht möglich sein würde,
weil Alles zu tief wurzelt. Nun aber, wo Jedermann be-

gierig auf die neuen Liedertexle und die dazu gehörigen
Melodieen ist, bedarf es ganz kurzer Zeit, um auch ganz
neue Melodieen einzuführen.

Das neue Choralbnch enthält allgemein bekannte und
fremde Melodieen , unter welche letzteren alte

, verges*

sene und die vom Verfasser selbst oomponirlen gehören.

Die selbst entworfenen wurden nölhig, wo keine
bekannte oder fremde für Cbaracler und Metrum passen
wollte, und stehen dieselben an Würde anderen nicht

nach, wie aus diesem Chorale, einem der kleinsten, zu
ersehen ist, welcher auch zugleich als Beleg der oben be

sprochenen Harmonisiruogsweise dienen kann,

^A-A A AAAAlu

so ging der Verfasser doch damit sehr vorsichtig zu
Werke.

So wurde z. B. zum CooGrmalionsliede No. 627 die

Melodie: „Komm heiliger Geist" gewählt, und obgleich

wegen dessen Metrum in der vierten Zeile der Melodie
ein Tact wegbleiben muss, so zog sie der Verfasser, da

sich keine passende alle ermitteln liess, doch der eige-

nen Composilion vor, da es eine sehr missliche Sache
ist, eine gauz fremde Melodie zu einem Liede zu neh-

men, welches blos alle Jahre einmal gesungen wird.

Würde also der Benutzung aller Melodieen nichts ent-

gegenstehen, so sei hier aber noch von den Umständen
gesprochen , welche zumal den bekannten ein fremdes

Ansehen geben können. Gleich No. 1 des Choralbuchs:

„Ach Gott und Herr" wurde bis jetzt so gesungen:

' und wird anch zu No. 273 des Gesangbaches so beibe-

halten; für No. 142 setzte der Verfasser diese Melodie

dem Liedcharacler gemäss, aber rein dorisch ohne Cis,
nnccpr hnim Slrnnhoniirhliica •

was vom Anfang an etwas befremden dürfte. Die einer

Melodie untergesetzte Harmonie kann dieselbe so verän-

dert erscheinen lassen, dass die Gemeinde eine Verän-

derung iu der ersteren vermulhet.

Seit uugefähr acht Wochen habe ich bei Benutzung
des neuen Choralbuchs zu Liedern des allen Gesangbu-

ches in meiner Kirche dies zu bemerken Gelegenheil ge-

habt. Wenn der Organist streng auf die vorgeschriebene

Harmonie hält, was er meiner Ansicht nach der Gemeinde
schuldig ist, zumal bei Stropheneinsätzen, so prägt sich

diese dem Gehör mit der Zeit eben so ein, als die Me-
lodie selbst. Seil beinahe fünfzig Jahren hört man in der

Kirche zu der Melodie: „Nun ruhen alle Wälder" fol-

gende Harmonie:

Die zweite Strophe schliesst mit dem Dominanldreiklang

von Emoll uud die dritte setzt mit dem Ionischen Drei-

klange dieser Tonart ein. Nach der neuen Harmooisiruug

geschieht der Sehluss der zweiten Strophe auf dem Do-

minanldreiklange von Gdur und der Anfang der dritten

auf dem Ionischen Dreiklange dieser Tonart. Schon ge-

gen den Sehluss der zweileu Strophe hin ist die Hin-

neigung zum Doininantendreiklaug von E nach der er-

sten Harmonisirung so in Aller Ohren , dass die jetzige

Behandlung beim erstmaligen Hören befremden muss;

doch nach dem Spielen einiger Verse bemerkte ich, dass

man sich sowohl hieran, als auch an alle abweichenden

Harmonieen und Modulationen des neuen Buches bald ge-

wöhnen werde. Die Melodie: „Wie schön leuchtet der

Morgenslern" s

ersten Strophe

:

mit der Harmonie C und die zweite begann wieder in

dieser Tonart; nach der neuen Weise geschiebt dcrScbluss

der ersten und der Anfang der zweiten Strophe in Fdur,

and dem ersten Stropbeuschlusse geht der kräftige B-Ürei-
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klang voraus. In dieser Melodie wird man besonders die

Würde der allen Harmonisirungsweise erkennen. Möchte

man Joch aber von nun au rechl auf die Orgel und den

Säugerchor hören ! Welch' ganz entstellter Gesang ist

mir schon zur vierten Strophe der Melodie : „0 Gott du

frommer Gott" vorgekommen , wie beharrlich singt man
Meinen Jesum lass ich nicht'* diein der Melodie:

zweite Strophe
»I

in der Melo-s. w.

die: „Herr wie du willst 4 ' zu Anfang der sechsten Stro-

phe immer b anstatt gis, ohne sich an die Orgel zu kehren.

Wie verunstaltet man bäuGg die Melodie: „Lobt

Gott ihr Christen'» in der zweiten und drittenJitropbe i

Orgrl.

Gem.

desgleichen die erste Strophe der Melodie : Freu dich

sehr o meine Seele"

m

peinigender

i und drittel

für die Gemeinde, als die

dritten Taetes zu singen. Wenn

Gem.

wo bei der vorletzten Note der Organist dicUnlerdominanle
von G und bei der letzten den G- Dreiklang boren lässt.

Die Gemeinde kehrt sich hieran aber nicht, sondern ver-

langt nach ihrem Gesänge einen Schluss in Ddur, wo
dann das vorhergehende A mit dem durch die Quarte
verzögerten Dominantdreiklange zu besetzen wäre.

Welch' lästiger Zusammenklang muss da nicht aus
Gesang und Orgelspiel enisteben .' Vielmal erfasst aber
auch die Gemeinde das Richtige und der Verfasser hat

dieses durch

Abweichen
men. So z. B. in der fünften und sechsten Strophe der

Melodie: ,,Dir, dir Jehovah" No. 26 des Choralbuches,
in der lelzlen Strophe der Melodie: ,,0 grosser Golf
No. % des Cboralbuches, in der ersten Strophe der Me-

„Wachet auf"

:

.in in ul uaa wtuiigc uuu uci triiassrr nai

Ii jahrelange Erfahrung bestätigte, begründete
einer Melodie in seinem Werke aufgenom-

nun noch ausserdem manche Melodie ihrer bisherigen

Saogweise nach in Elwaa verändert erscheinen sollte,

so schreibe man das nicht der Willkür des Verfassers

zu , sondern nehme in dieser Veränderung die Original-

schrill an ; denn im Hiller'schen Buche befindet sich man-

che durchgehende Note in einer Melodie, welche theils

gar nicht hineingebort, theils auf falschem Taeltbeiie sieht

Dabin gehören die Melodieen: „Ans meines Herzens

Grunde" erste und sechste Strophe, — „Herr wie da

willst" zweite Strophe, — „Schmücke dich o liebe

Seele" erste Strophe, — „Warum sollt ich mich dran

grämen" letzte Slropbe, — welche hier gegen früher

ganz verändert ist, wo sie unbegreiflicher Weise in der

Parallele der Grundtonart schloss und hier im Grund-

tooe selbst.

Es bleibt nun nur noch übrig, einige Worte über

die Anordnung des Cboralbuches selbst, so wie über die

Ausführung der Choräle Seilens des Organisten anzufüh-

ren. Alle Choräle befinden sich in alphabetischer Ord-

nung (die alphabetische Ordnung ist in vieler Hinsicht

der von Hiller benutzten metrischen vorzuziehen) voll-

ständig ausgedruckt und mit dem Namen des Componi-

sten , oder wenn dieser nicht immer zu ermitteln war,

mit der Angabe des Jahrhunderts, dem sie angehören,

versehen vor, und es sind deren 132. In einem Anbaoge
giebt der Verfasser diejenigen geistlichen Gesänge, wel-

che mehr für den Schülerchor, als für die Gemeinde, be-

stimmt sind. Hierher gehören z. B. „Herr Gott dich lo-

ben wir," die Litaney u. s. w. , welche Gesänge sämmt-
lich mit Text versehen und vollständig ausgedruckt sind.

Das Vater unser und die Worte des Abendmahls von

der Composition des Verfassers, wie Beides seit längerer

Zeit schon in der Nicolaikirche gesungen wird und durch

Begleitung der Orgel immer einen tiefen Eindruck auf

die Versammlung hervorbrachte, bilden den Schluss des

ganzen Buches. Da unsere Stadlorgeln, wie es schon bei

einigen der Fall ist, mit der Zeit alle in der jetzt übli-

chen Instrumeulslimmung, dem Kammerion, stehen wer-
den, so nahm der Verfasser bei Melodieen, deren Cba-
racler es zumal entsprach , darauf Rücksicht und setzte

sie einen, manchmal sogar zwei und drei Töne höber.

Die Organisten , deren Orgeln noch die alle Stimmung,
die im Cborlon, haben , müssen da nun freilich transpo-

niren, da diese um einen Ton höber sieht, als die Kam-
merlonstimmung, und erlaube ich mir darüber meine bei

Benutzung des Buches gemacblen Erfahrungen milzulhei-

len : Choräle, die das zweigestrichenef als höchsten Ton
haben, braucht n nicht transponirt zu werden, wenn der-

selbe nicht zu Anfang, dann nicht zu oft und in Umge-
bung der unter ihm liegenden Töne erscheint. Choräle,

die das zweigestrichene fit nur einmal als höchsten Ton
bringen, können bleiben; man sang diesen Ton schon

bisher in der Melodie: „Wachet auf," welche man we-
gen der Tiefe des Anfanges auch nicht weiter herabrük-

ken konnte. Kommt aber das fis wiederholend und in

Umgebung seiner hohen Töne vor, so muss allemal trans-

ponirt werden, z. B. in der Melodie: „Nun danket alle

Gott." Ueber Choräle, die gar das zweigestrichene g er-

fordern , ist nach dem Bemerkten nichts weiter zu er-

wähnen, in allen diesen Fällen ist Trauposition nblhig,
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weil MHt der Gesang wegen tu grosser Anstrengung

der Stimme oder Unerreichbarkeit dieser Höhe verstum-

men müssle.

Somit sei dieses schöne Werk , welches mit dem
Gesangbuche ein einiges Ganze bildet

, gleich den Cho-
ral* und Gesangbüchern der früheren Zeit, der Theil-

nabme aller Derer empfohlen, die Liebe zur Kirche und
Sinn für wahrhaften Choralgesang hegen. Möge der ver-

ehrte Herr Verfasser Belohnung für seine Leistungen in

der Anerkennung finden, die man ihm hier uud ander-

Leipiig.

Nacbihcuteti.
Königsberg. Herr Dr. Rodert Schümann und des-

aen Gattin (Clara IVieck) haben nns so eben verlas-

sen, und ich beeile mich, Ihnen den günstigen Eindruck

cu schildern, den das ausgezeichnete Spiel dieser Virtuo-

sin hier hervorbrachte. Die Ansicht, dass Mad. Schumann
anter den bekannten Claviervirtuoainnen ersten Ranges

die hervorragendste Künstlerin sei, war allgemein. Ich

für meine Person möchte sie die Königin des Ciavier-

spiels nennen, so sehr beherrschte sie das Instrument und

ihre Kunst, nicht allein durch die bewundernswürdigste

Fertigkeit, sondern mehr noch durch einen gewissen Adel

des Spiels, durch graziösen Zauber, welche sich nir-

gends, selbst nicht in den schwierigsten Aufgaben, ver-

leugneten. Es konnte nicht fehlen, dass man hier, wo
man Li*st hörte, mit Vergleichangen bei der Hand war,

and ein Gefallen daran fand, seine Meinung darnach zu

modeln ; allein mit Unrecht. Beide Personen, seltene Phä-

nomene, sind jedoch sehr verschieden. Lisst reisst durch

eine die Schranken des Möglichen fast überbietende, wild-

stürmende Bravour zum Staunen bin ; Clara Schumann
hingegen rührt durch Grazie und Anmulh. Daher die Er-

scheinung, dass die Letztere Kenner und Liebhaber in

gleichem Grade entzückte, während der Erslere im All-

gemeinen überwiegend mehr bei Laien Beifall fand. Ih-

nen imponirle die Korperanstrengung, das flatternde Haupt-

haar, die auf- und uiederwogcndrn Hände, das Rauschen
der Hämmer, Dinge, bei deren Wahrnehmung nur die

Tbalkraft der äussern Sinne beansprucht wird; doch der

sanfte Reiz , den ein zartes , seelenvolles Spiel hervor-

bringt, verlangt vom Hörer mehr, verlangt Tiefe des Ge-

müths, verlangt die Fähigkeit, ihn zu erkennen, zu ver-

stehen uo«d in stillem Entzücken mitzuempfinden.— Un-
ter den Stücken, welche in den beiden sebr besuchten

Concerten, am 2. und 3. Februar, vorgetragen wurden,

erregten das bekannte Concertslück von C. M. v. We-

6er in F, Gondel- und Früblingslied von Mendelssohn,

Capriccio von Scarlalti, Sonate (Dmoll) von Beethoeen,

Mazurek von Chopin, und besonders Fantasie über The-

men aus Moses von Thalberg den meisten Enthusiasmus.

Die Arpeggicn in letzlerm, ein wahrhaft reizendes Säu-

seln, weiches die llaoptmelodie umspielt, zu schildern,

geht über jeden Wortausdruck. Diese Art der Behand-

lung hörte Referent in solcher Vollendung ausgeführt von

Mad. Clara Schumann zum ersten Male. Unter den we-

nigen ans dargebotenen Compositionen der Concertge.be-
rin und ihres Gallen zeichnete sich das Lied: ,,Der
Nossbaum " von Bob. Schumann aus, welches Referent
als trefflich zu bezeichnen nicht umhin kann. Beide rei-

sten am 4. Februar über Tilsit nach Riga und Peters-
burg, wo neue Lorbeern die Künstlerin erwarten. —
Unter andern Künstlern, die nns früher besuchten,
ich die Herren Lund und Molique. Der Entere, ein jun-
ger Däne, in Deutschland noch wenig bekannt, verdient
jedoch alle Aufmerksamkeit. Er steht , obwohl erst 21
Jabr alt, bereits auf einer höhen Stufe der Ausbildung.
Von seinem Fleisse ist zu erwarten, dass er sich der-
einst den grössten Virtuosen wird anreihen körnen. Herr
Lund erschien im Decemser v. J. und liess sich seitdem
in mehreren Concerten mit Beifall hören. Sein Ziel ist

ebenfalls Petersburg, wohin er am 22. Januar von hier
abging. Noch während seines Hierseins traf der Hofcon-
oertmeister Molique ein, wie bekannt, als Componisl and
Virtuose gleich ausgezeichnet. Ueber sein höchst gedie-
genes Spiel etwas zu sagen , dürfte überflüssig sein , da
sein Name von europäischem Rufe ist. In zwei sehr be-

suchten Concerten, am 20. und 24. Januar, erwarb er
sich den lautesten und allgemeinsten Beifall. Aach er ist

nach Petersburg abgegangen, und wird daselbst die Zahl
der Virtuosen vermehren, welche in der Fastenzeit die

Russen mit ihrer Kunst zu speisen gedenken. — Was
die sonstigen Productionen des verwichenen Jahres be-
trifft, so erwähnen wir zuerst Herrn Katovit, der uns
in mehreren besuchten Soireen durch seinen schönen Ge-
sang erfreute. Er besitzt eine wobltönende und wacker
ausgebildete liassstimme, im Umfange von mehr als zwei
Oclaven; sein Vortrag bekundet eine vortreffliche Schale.

Dies bewies er, wie in seinen Soireen , so auch in der
Aufführung des Faust vom Fürsten RadaiwiU, welche
durch den hiesigen UoiversitäU- Musik- Director Sämann
um diese Zeit veranstaltet werde, und in welcher Herr
Rotzolt die Basspartieen übernommen hatte. Die Theit-

naliroe an dieser Cumposilion war so ausgedehnt, dass,

wie bei früheren Aufführungen, auch diesmal eine Wie-
derholung gewünscht und diese nnter gesteigertem Bei-

fall ausgeführt wurde. — Das grossartigste Unternehmen
des vorigen Jahres, das vom MD. Sämann zu Marienburg
veranstaltete iMusikfest, übergehe ich, da Ihr Blatt einen
von anderer Feder aufgezeichneten, ausfälirlichern Be-
richt, als diese Zeilen gestatten, bereits geliefert hat.—
Durch Herrn MD. Bichl wurde in gewohnter Weise am
Charfreitage der Tod Jesu von Graun gegeben. Diese
Aufführung wurde vorzugsweise von den Verehrern die-

ser Musik zahlreich besucht und beifallig aufgenommen.
Die Aufführung mehrerer anderer Kirchenmusiken, welche
mit Orcbeslertif gleitun* componirt sind, mit Orgeibeglei-

tung, hätte Herr Bichl wohl besser unterlassen. — Die
Herren Gereais und Sobotewski arrangirten jeder einen

Cyclus von Soireen. An Herrn Genais ist anzuerkennen,
dass er einem gewissen Grundsatze treu blieb, nämlich
dem, nur Modernes und zwar Zusammenpassendes vor-

zuführen. Dies können wir von Herrn Sobolewski nicht

rühmen, dessen Soireen ein Gemisch der heterogensten
'

Dinge enthielten, eine wahre Salyre auf die Musik. Im
Herbst führte Herr Kahle „Die sieben Schläfer "
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Lowe auf. Schoo früher von Herrn MO. Riehl hier ge-

geben, erweckte dieses Werk keine besondere Tbeil-

nahme; es belle jetzt dasselbe Schicksal. Bessere Hoff-

nungen erregle die durch Herrn SoboUwtki angekün-

digte AnffSbrung des Oratoriums : „ Cäcilie ** von Run'

genhagen. Leider wurden sie nicht erfüllt. Die Compo-

Positionen dieses Meisters gehören zu den solidesten der

neuem Zeit. Nur mit Entrüstung können wir daher der

Aufführung jenes Werkes gedenken. Gern möcblen wir

Herrn Sobvtewtki wegen des winsigen Orchesters von

etwa vier Violinen, zwei Bratschen, zwei Violoncellos

n. s. f., welches meistens durch Dilettanten besetzt war,

entschuldigen , da das Tbeaterorchester nicht immer zu

haben ist; allein die ganze Aufführung erschien so sehr

übereilt, dass wir nicht umhin können, ein solches Ver-

fahren ernstlich zu rügen. Gern erkennen wir lobend

an, dass die durch Herrn Sobolewtki aufgeführten Cböre

sur Anligone von Mendehtohn ungleich besser geübt

waren, als in dem Rungenhagen'achea Werke. Allein

eine Vorlesung über die Musik der alten Griechen bitte

Herr Sobolewski den Hörern erlassen sollen.

In Hinsicht unserer Tbeaterverhäitoisse ist noch za
berichten, dass der jetzige Director Tiets bis jetzt, wie

man zn sagen pflegt, gute Geschäfte machte. Die Haupt-

mitglieder der Oper sind: Dem. Sack, erster Sopran,

eine recht brave Sängerin mit gnter Schule, Dem. Hal-

ter, zweite Sängerin mit schöner Stimme, besonders für

getragenen Gesang, Mad. Pohlmann- Cressner mit noch
recht angenehmer Stimme nnd vortrefflicher Schule, Herr

Grünbaum, erster Tenor, mit zwar nicht sehr hoher aber

ziemlich angenehmer Stimme und guter Schule. Ein tüch-

tiger Bass fehlt, da Herr Bosch mit ziemlich guter

Stimme entschieden Bariton ist. Vorzüglich günstig war
der Directum das Erscheinen der Mad. Schröder-Devrient,

welche in fünfzehn Vorstellungen Haus und Gasse füllte.

Sie trat als Dcsdcmona, Donna Anna (ein Mal), als Ro-
meo, Norma, Emmeline, Fidelio, Rezia und Lucrezia Bor-

gia (zwei Mal) und — man mnss es gesehen haben, um
es zu glaulieu — als Fenela in der Stummen von Por-

tici auf. Die letzte Partie abgerechnet, welche einer Sän-

gerin von solchem Rufe nicht würdig erscheinen dürfte,

waren die übrigen Darstellungen ausgezeichnet; der Ton
ihrer Stimme war selbst in den höchsten Lagen, wenn
gleich nicht ohne Anstrengung gebildet, noch immer wohl-
tönend, der Vortrag und Ausdruck edel und wahr nnd
die Verbindung ihres schönen dramatischen Gesanges mit

dem vollendetsten Spiele meisterhaft. Möchte uns bald ein

ähnlicher Genuss werden

!

Berlin. (Bescbluss.) Die königliche Oper eröffnete

das neue Jahr mit dem trefflichen Don Juan, wie die Kö-
nigsstadtisebe Bühne mit Don Giovauni. Am 7. und 9.

Januar d. J. wurde die im December v. J. hier sehr
sorgsam eingeübte Oper: „Der fliegende Holländer," von
dem königl. sächsischen Hofcapellmeister Richard Wag-
ner nach der bekannten Erzählung des Capitän Mar-
rvat gedichtet und in Musik gesetzt, auf der königli-

chen Bühne, anter Leitung des Componisleu, zum er-

sten Male gegeben und am 9. d. wiederholt.

Bei der grossen Theilnahme, welche sowohl diese
1 Oper, als fragner't ,,Rienzi (< bekanntlich in Dresden

gefunden hat, war die Erwartung auf das neue Werk
sehr gespannt und das Schauspielhaus fast überfüllt. Nach

der den Seeslurm vorbereitenden, anhallend stark inslru-

mentirten und viel modulirenden Ouvertüre waren die

Zuhörer noch zu überrascht und betäubt, nm ein be-

stimmtes Urlbeil über den musikalischen Werth der com-

plicirten Composition abgeben zu können. Auch die sehr

dramatische Introduclion mit den characteristiscb origi-

nellen Matrosenchören führte noch zu keinem zuverläs-

sigen Resultat. Nach der Arie des Holländers, welchen

Herr Bötticher vortrefflich sang und darstellte, blieb eh-

rende Anerkennung nicht aus, eben so auch bei der fol-

genden, nur zu wortreichen Scene mit Daland, dem nor-

wegischen Seefahrer, von Herrn Zschiesche ganz im der-

ben Cbaracter des Nordländers gegeben , energisch and
sehr deutlich in der Aussprache gesungen. Die neue von
Gersl sehr effectvoll aufgestellte Meerdecoration mit zwei
Segelschiffen imponirle bei der nur massigen Breite und
Tiefe der Bühne nm so mehr. Im zweiten Act geGel das

I
Spinnerlied der Mädchen und Senta's Ballade, von Dem.

j

Marx mit ergreifendem Ausdruck gesungen. Das folgende

Duell von Senta und Erik (Herr Mantius) gewährte ei-

nen wohlthuenden Rubepuoct auf die vorigen Gemüths-
aufregungen des Schauerlich- Phantastischen. Auch Da-
land'* Bassarie machte gute Wirkung. Am Höchsten stei-

gerte sich diese indess bei dem ungemein schönen Duett

und Terzett von Senta, dem Holländer und Daland, nach

welchem Dem. Marx, die Herren Bötticher und Zsckie-

tche, mit dem verdienstvollen Tonsetzer Herrn Capell-

meister IVagner (wie auch nach beendeter Oper) geru-

fen wurden. Der nach Wahrheit des Ausdrucks und Cha-
racteristik mit Erfolg strebende Compooist hat in der

Thal in den Gesängen des Holländers und der Senta acht

dramatische Höhe erreicht. Nur in der Modulation und
Inslrumentimng überbietet der originelle, kenntniasreiche

Gomponist sieb öfter. Auch bat seine Composition, welche
viel schöne Melodieen , nur zu vereinzelt enthält , des-
halb nicht Abschnitte genug, weil meistens die gewohnte
Form der Musikslücke vermieden wird , wie z. B. die

Recitalive, welche durch declamatorische Gesangstücke

ersetzt werden. Wenn die Blechinstrumente übrigens oft

zn sehr hervortraten, so ist billig zu berücksichtigen,

dass solche in dem kleineren Räume des Schauspielhau-

ses die schwächer besetzten Saiteninstrumente decken
mussten, wie dies auch jetzt in andern, stark instrumen-

tirten Opern neuerer Zeit geschieht. Im dritten Act be-

sonders war die Stärke der Matrosenchöre in der Instru-

mentation zu vorherrschend. Ein Contrast von Gesang

ohne Begleitung würde hier (besonders im mysteriösen

Geislercbor) sehr von Wirkung sein. Erik's Cavatine ist

ein sehr angenehmes Gesangstück. Der tragische Schluss,

Senta's Tod in den Wellen, wie die Verklärung des lie-

benden Paares, effectuirle ungemein, und war dem ro-

mantischen Cbaracter der Oper angemessen, welche so

vorzüglich , wie hier, ausgeführt , auf allen den Bühnen
Glück machen wird, wo man nicht zu sehr durch den
üppigen Reiz italienischer Melodieen verweichlicht ist,

nnd einen kräftigen Geistesgenuss ertragen kann. Auch
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nach der zweiten Vorstellung wurde der Componist mit

den Hauptdarstellern gerufen. Derselbe bat Herlin bereits

am 10. d. wieder verlassen. „ßieozi" hoffen wir künf-

tig im neuen Opernhaus« tu hören, dessen Bau bereits

bedeutend vorgeschritten ist.

Das nicht gewöhnliehe Talent des vielseitig gebilde-

ten Tondichters verdiente and fand sonach auch hier,

wie in Dresden, auszeichnende Anerkennung. Uebrigcns

rechtfertigt die schauerlich - düslere Handlung des ,, Bie-

genden Holländers" meistens auch das Exceotriscbe der

musikalischen Contposition, deren geistiger Werth unver-

kennbar ist.

In Meyerbeer's „Hugenotten" gab Herr Härlinger

vom königlichen Hoflheater zn München den Baoul drei

Mal, demnächst den Sever inNorma, (Hello (besonders

gelungen) und Florestan in Pidelio zwei Mal mit vie-

lem Beifall. Die Brustslimme dieses Tenoristen ist stark

austönend, rein nnd umfangreich, in der Gesangmetbode

jedoch noch nicht völlig ausgebildet, daher der Tonan-

satz zuweilen etwas raub, auch die Kopfstimme nicht ge-

nug mit der wohlklingenden Bruslstimme verbunden wird.

Im Mezza voce ist der, auch durch seine Persönlichkeit

für Ueldenrollen in der Oper wohl geeignete Singer vor-

nglich ; in der SlSrke dagegen übernimmt er sich Öfters,

was besonders im kleineren Räume des Schauspielhau-

ses keine gute Wirkung macht, wenn es auch oft Ap-

plaus erzwingt. Mad. Schröder - Devrient ist als Valen-

tioe in den „Hugenotten" bis jetzt zwei Mal mit beson-

ders günstigem Erfolge, ausserdem sIs Desdemona in

(Hello mit weniger Glück, den dritten Act ausgenommen,

ferner als Leonore in Pidelio mit grosser Sensation, wie

als Romeo io den „Monleccfai und Capulelti" mit unge-

meinem Erfolge aufgetreten, in welcher (zu hoben Prei-

sen gegebeneu) Oper Herr Härtinger den Tebaldo und

Dem. Tiicxeck die Giuliella sangen. — „Carlo Broschi"

nnd „Der Wildschütz" sind im Januar nur ein Mal bei

vollem Hause wiederholt worden.

Die italienische Oper bat durch die Gastrollen des

berühmten Moriani einen neuen Aufschwung gewonnen.

Derselbe debülirle bis jetzt als Gennaro in Lucrezia Bor-

gia zwei Mal, als Alamir in Belisario und Edgardo in

Lucia di Lammermoor, besonders in letzlerer Oper mit

grossem Beifall, der indess doch nicht dem Enthusiasmus

der Dresdner im vergangenen Sommer gleich kam. Mo-
riani wird noch einige Zeit hier verweilen.

Ein eigentümliches Ereigniss war das plötzliche

Verbot des vom Gesainmtpersonale der königl. Schau-

spiele mit Allerhöchster Genehmigung für den 22. Ja-

nuar veranstalteten musikalisch - declamalorischen Acade*

nie zu wohlihäiigem Zweck. Im zweiten Tbeile dieser

Arademie sollten die im nachstehenden Programm be-

zeichneten Kalionallieder, durch einleitende Gedichte ver-

bunden, gesungen werden. Vermutblich muss hier eiuea

oder mehrere der Lieder oder Gedichte anstössig befun-

den worden sein. Da indess das Programm die Censor

passirt halte, so hätte doch jedenfalls eine Weglassung

einzelner Stücke, oder das Verbot des ganzen Concertea

früher geschehen können, als denselben Nachmittag durch

Anzeigen an den Slrassenecken, welche Wenige bei dem

Regen- und Scbneewelter gelesen hatten, und daher sorg-

I los nach dem Concertsaale wanderten oder rubren, um
so mehr, als die Zeitungen anzeigten , dass das Concert
bestimmt Statt fände. Die Damen, welche die Wagen be-

reits verlassen hatten, litten besonders durch diese Sur-
prise. Das Enlreegeld wurde übrigens, bei Ablieferung

der Billette, zurückerstattet.

Herr General -Musik -Director Meyerbeer bat bis

jetzt noch keine Oper dirigirt, sondern dies dem Herrn
CM. Henning überlassen. Es heisst, dass der berühmte
Tonselzer an Augenscbwäche leidet. Ob sonstige Gründe
seiner Zurückgezogenbeil vorwalten, ist nicht bekannt.

Doch wäre seine einflossreiebe Wirksamkeit bei der kö-
nigl. Oper eben so wünschenswert!: , als sich diese Set-

|
tens des Herrn GMD. Mendelssohn- liartholdy hei den

' Symphonie - Soireen der königl. Capelle zum Gedeihen
der Instrumentalmusik bereits bewährt hat.

Der Pianist Herr Mortier de Fontaine giebt mit sei-

I

ner Galtin am 2. d. M. ein Concert, in welchem der-

selbe das Piaooforle • Concert in G moll von Mendelssohn-
Bartholdy und ein Händefacht» Ciavier - Concert vor-

tragen , und Mad. Mortier de Fontaine eine Arie aus

der Oper Mitrane vom Abbe Francesco Bossi (im Jahre

1686 componirt), auch eine Scene aus Gluck's Orfeo ed
Euridice singen wird. Das Nähere hierüber künftig.

Ureter Theil. (Gesang- und Inilrumentslpiecen der aaweieo-

]
den Virtuoieo.) — Zweiter Theil. Anthologie dtr eoropäiicbea

. Natiunal- Lieder, durch einteilende Gedichte von tf
J
'. v. Merkel,

H. v. MUhler, O. Cildrmeitter, H. Smidt und L. Schneider ver-

bunden, «od luiummengcttellt von L. Schneider. Für grniiea

Orcbeiter eingerichtet Ton dem königl. Moiikdireelor Herrn Tau-
\ hart. Angeführt von de« GesiBintpersonale der königl. Scbao-
I ipiele. t) Einleitung io die Anthologie der Natiooullicder, gedich-

tet von H. v. Mühler. 2) Einleitung in dem frunioiiicbeo Nn-
I lionallied, gedielitet von //. Smidt. „Vive Henri quatre ! " geinn-

i geo voa den Herren Mantiut, Bader, Ditt, Heinrieh, Beer, Mick-
' Irr, ßöliieher, Blume. 3) Einleitnng xur Marseillaiie, gedichtet

j
voo L. Schneider. „Die Maricilliiie," gelangen von Herrn Ztchie-

' »cht and den Chor. 4) Einleitung in der rassischen Voltshymat,
gedichtet von L. Schneider. „Gott lei dei Czuaren Schöll," ga-

•ongen voa den Herren Mantiut, Bader, Blum« nnd Botticher.

5) Einleitung in der portugiesischen Kaller- Hymne, gedichtet res
L. Schneider. ,,HbV es, Vaterland and König!" gefangen von
Herrn Bollicher und dem Chor. 0) Einleitnng in der spnoisehei

Riege- Hymne, gedichtet voa 0. Gildemeitttr. „Riego- Hymne,"
geaangeu vnn den Herren Bader, Bältichrr nnd dem Chor. 7) Ein-

leitung in dem eoglitcbeo Volkilied, gedichtet voo H. Smidt.

M Rule Britnnnia," gelungen vnn Frhul. Tuneek und dem Chnr.

8) Einleitung in daa holländische Nationallied , gedichtet vaa //.

Smidt. „Wem NlederlSnd'ac» Bist ia d'Adern fliei*t." gelungen

vnn Fraa v. Faumarm. 9) Einleitnng ia dai lebwedische Nnliu-

nallied, gedichtet vnn 0. Gildemeitter. „König Ctrl Johann," ge-

lungen vnn Herrn Ditt nnd dem Chnr. 10) Einleitnng In da* da-

aiiehe Nalioonllied, gedichtet von H. Smidt. „Heid Christian stand

m hohen Mail," gelungen von FrSul. Marx and Chor. II) Ein-

leitung in dm denlsehe Nationallied , gedichtet vnn H. Smidt.

„Prini Eugen der tnpfre Ritter," gelangen vnn den Herren Man-
tiut, Bader, Mickler, Böttieher and dem Chor. 1?) Einleitung

in Lütiaw'i wilder Jagd, gedichtet vnn L. Schneider. „Wua
glaatl dort vom Wntde imSeaoeotcbein," gelangen von den sünnut-

liebnn Singern der königl. Oper. 13) Einleitung m dem öster-

reichischen Nntisnollied , gedichtet voo H. Smidt. „Gott erbilta

Front den Kaiser," gelungen von Herrn Mantiut nnd dem Chor.

11) Einleitung tnr preuitischea Vnlhibymne, gedichtet von H' . r.

Merekel. „Bornisia," compoairt voo Spontini, gtsungra von den

Damen e. Fatmann, Marx, Tunte*, Uojkunts, Ftrber «ad dem
gaazen Periooal der königl. Oper.
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Aus Breslau. (Januar.) In der letzten Zeil sind ei-

nige grössere Composilionen hirsiger Toosetzer ((«geben

worden, welche in dieser Zeitung erwähnt zu werden

verdienen. Zuerst eine neue Oper des Caprllmeisters am
hiesigen Theater E. Seidelmann : „Das Pest tu Kenil-

wortb." Der bekannte Roman bietet für die Oper inso-

fern kein günstige» Motiv, als Emmy, die Heidin, als

nnschnldiges Opfer fällt, was leicht 'bei dem Zuschauer

Indignation erwecken kann. Der Dichter lässl sie daher

gerettet werden, nnd zwar durch Elfen, unter deren

Schatz er sie von vorn berein stellt. Für Abwechslung

ist gesorgt, und Jas Ganze nur eher zu bunt gehalten.

Dem Componislen aber könnte noch viel wirksamer in

die Hände gearbeitet sein. Die Musik, zeigt Erfahrung,

Fleias und Geschicklichkeit, entbehrt aber einer gewis-

sen Einheit des Stvis, was bei einem fortdauernd mit

Einstudiren von Werken des verschiedensten Styles be-

schäftigten TonkünsÜer nicht befremden kann. So begeg-

nen uns denn wohl Anklänge aus diesem und jenem Ton-
meister; dies schliefst nicht aus, anzuerkennen, dass Mu-
sikstücke von freier, frischer Gestaltung, glückliche Würfe,

die entscheidende Wirkung thun, nicht fehlen. Diese

Nummern hier einzeln zn bezeichnen, wäre fruchtlos;

nur so viel, dass der dritte Act sehr viel dramatische

Lebendigkeit in der Musik, offenbart, dass die Elfeneböre,

auch einige heitere Lieder, allgemein gefallen haben.

Ueberhaopt hat die Oper, die binnen Kurzem vier Mal
gegeben worden ist, Beifall erhallen.

Ferner haben wir von zwei neuen Symphonieen hie-

siger Componisteti, die beide in den Coocerten der deut-

schen Gesellschaft gegeben worden sind, zu berichten.

A. Hesse bat seine sechste Symphonie (Emoll) aufge-

führt, welche uns einen Fortschritt in der Entwicklung
dieses in Deutschland bereits allgemein bekannten Com-
ponislen zu bezeichnen scheint, womit wir einen nicht

blos äusseren, sondern inneren Fortschritt meinen, denn
kenntnissvolle nnd gewandle Schreibart bat er längst be-

währt. Er hat die Form diesmal nicht mehr blos mit ma-
thematischer Genauigkeit, sondern mit Freiheit behandelt,

und die ihm eigentümliche scharfe Gliederung jedes ein-

zelnen Theilcs in lebendigeren Fluss gebracht. Wir hal-

ten übrigens den zweiten Satz, ein mit einem Allegretto

verwebtes Andante, und den letzten, der in ungemein
frischem Schwünge bei eonlrapunctiscber Freiheit sich

vorwärts bewegt, für die trefflichsten Theile des Ganzen.
Durch viele Gesangcompositionen, namentlich viele

vierstimmige Miinnergcsänge , kleinere Kircbensachen ist

Emt Richter, Lehrer am hiesigen evangelischen Schul-

lehrerseminar, seit Jahren bekannt. Gegenwärtig ist er

auch mit einer Symphonie hervorgetreten, welche zwar
•och einige Spuren des ersten Schrittes auf der neuen

Bahn an sich trägt, doch sich durch edle Einfachheit des

Styls und manche Schönheit empfiehlt; insbesondere ßn-

den wir den ersten Satz sehr gelungen, während der

letzte (ich die Gunst eines grossen Hörerkreises schnel-

ler zu erwerben geeignet ist.

Von auswärtigen Virtuosen haben sich Wenige bis

jetzt hier eingefunden. Ziemlich viel Glück bat der junge
Violoncellist di Dia aus Berlin gemacht, der in der Tbat
talentvoll, sieh mit der modernen Behandlung seines In-

struments bestens bekannt gemacht hat. Etwas seltenere

Anwendung des Schleifern der Töne, wie des Tempo rtt-

balo, isl ihm anzuralhen.

Erfurt. Concertberiebt vom 1. Oetober bis letzten

December 1843. — In Folge von mancherlei Umständen
habe ich diesmal nur über wenige der in dem angegebe-
nen Zeiträume stattgehabten Concerle zu berichten. Die
zur Geburtstagsfeier unseres Königs veranstalteten grös-

' seren Musikaufführungen haben bereits in No. 48 de«
vorigen Jahrganges d. Bl. eine ausführliche Beurtbeilung
durch einen anerkannten Kuustrichler gefunden, und es
dürfte überflüssig, wenn nicht anmaassend erscheinen,

,

dem noch Etwas hinzufügen zu wollen. Nor der Bericb-
! tigung eines kleinen Irrtbums wäre hier wohl, um et-

I

waige Missverständnisse zu vermeiden, der Raum zu gän-
,

nen. Nicht der ,, Ritter'teht Gesang- Verein" — der
Herr Berichterstatter versteht hierunter wohl den Sing-
ebor, welchen der Organist Ritter leitet — bat als sol-

I

eher bei der Aullubrutig des Oratoriums ,, Mose " von
,
Marx mitgewirkt, sondern nur eine Anzahl seiner Mit»
glieder, zu deren Erleichterung das genannte Institut

seine eigenen Dehlingen bis nach Aufführung des „Mose"

I

aussetzt«. — (Jeher die lebhafte Theilnahme, welche
HaydAs Symphonie in Ddur erregle, so wie über die

I

hauptsächlich in Folge seiner ungünstigen Stellung gerin-

j

gere Wirkung eines Psalms von Spohr f., Unendlicher")

i
im dritten Concerte des Erfurter Musikvereines kann ich
eben so wenig aus eigener Anschauung berichten, wie
über Prüme's, in einem Localblatle warm belobtes Spiel
nnd über die allgemein als ausgezeichnet geschilderte
Execuliroog der PreischüUouvertore unter des Musikdi-
rectors Golde Direclioo. — Die Herren Dietrich, Ha-

,
bermmtn und Ritter gaben drei in der gewohnten Weise

j

ausgestattete Soireen. In der letzten fand die förstl. ru-

|

dolslädtische Kammersängerin Fräul. Sehreck durch den
Vortrag einiger Lieder grossen Beifall. Man rühmt an der

I Sängerin die sorgfältige Ausbildung des angenehmen Or-
gans, das wirklich wunderschöne Piano in den mittlem
Tönen, die richtige Auffassung und lebensvolle Darstel-
lung der vorzutragenden Composilionen. — Die ll'/jjäh-
rige Pianistin Henriette Zieh aus Zeitz liess sich in ei-

nem besondern Concerte mit Variationen von Hers, mit
einer Elude : „Drage, tu ne saurais m'abattre ! " von
Henseit, dem „Erlkönig4 ' von Lisst und der Moses-Fan-
tasie von Thalberg hören. Sie spielte die genugsam be-
kannten Composilionen, was die Fertigkeit betrifft, cor-
rect; die Ausdauer der zarten Hände war Erstaunen er-
regend. Einen eigentümlichen geutif- musikalischen Ge-
nuas kann man bei dergleichen Gelegenheiten nicht bean-
spruchen. — Die drei Gebrüder Mollenhauer traten in

zwei Concerten auf. Die Leistungen der beiden jünge-
ren Brüder erschienen, mit deu frühem verglichen, nicht

gesteigert, vielleicht sogar etwas zurückgegangen, wäh-
rend der ältere im Spiel wie in der Compesition viel-

seitige Proben eines wirklichen musikalischen Talentes
zeigte.

ji. G. R.
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Herbstopern in Italien u. s. w.
(Fortiet lang.)

Poggio a Cajano. Wahrend der Villeggiatura des

Grossherzogs im October worden auf dem hiesigen Thea-

ter drei Opern i Chi dura vince von Ricci, La Figlia del

reggimento von Donizetli, und Elisa e Claudio von Mer-
cadanle gegeben, worin die Brambilla, die Bigazzi. Tenor
Paglieri nnd die Bassisten Boccornini und Dal Vivo vie-

len Beifall fanden. Die Brambilla (Erminia) hat eine an-

genehme geläufige Sopransümme; Paglieri taugt mehr
tur'a Serio.

San Sepolero. Bei Gelegenheil des hiesigen jährlich

labenden grossen Festes wurden die zwei Donizel-

ti'scben Opern Belisario und Gemma di Vergy, oebst

Rossinis Italiana in Aigen, gegeben. Unter den Sängern
waren Tenor Comassi und Bassist Lazzi die ausgezeich-

netesten; etwas minder die Veccbi und die Comprima-
ria Cajani.

Lieorno. Donizetli's Roberto d'Evreux verunglückte,

der Musik, zum Theil auch der Singer wegen. Die Bar-

toli iii- RafTaelli als Elisabella bebagte gar wenig; die Deila

Noce gefiel noch weniger als Sara, auch darum, weil sie

keine ausserordentliche Schönheit ist; Bassist Salandri

genügte kaum; der Einzige, der sich rettete, war der Tenor
Musich. Die magere Dirce vom jungen Maestro Peri ge-

fiel mehr, als der Roberto, dem sie sehr weit nachsteht

;

auch diesmal trug Herr Musieh die Palme davon. In Pa-

ciui'sSaBb tbalen sich die Bartolim und Salandri noch mehr
hervor, wurden aber vom Tenor überragt, nnd da die Buc-

cioi die Rolle der Cleomene übernahm , so konnte man
sagen : Finis coronat opus.

Butt. Dieser reiche Flecken bat diesen Herbst ein

neues elegantes Theater mit Donizetli's Elisir d'amore

eröffnet. Hauplsänger waren die Ciotli- Grossoni, die Al-

les entzückte; die Comprimaria Cararesi, Tenor Bigazzi

Rom (Teatro Apollo, vnlgo Teatro Tordinona). An-
fang ziemlich gut , die ganze Mitte nicht , Ende ausge-

lassen gut. Nachdem Donizetli's Lucrezia Borgia (hier

unter dem Namen Elisa da Fosco) mit der Barbieri -Nini,

der Sbiscia, dem Tenor Roppa nnd Bassisten Ronconi

(Seb.) genügend die Breier psssirte, lösten die Brambilla

and die Palrinssi benannte beide Damen ab, und wurden
mit Roppa, Ronconi nnd Fallar in Nini's ein Jahr alter

'

Virginia aufgeopfert. Diese Künstler singen ohne Weile-
res brav, aber die von den Journalen zu seiner Zeit so

|

bocbgepriesene Musik dieser Oper wurde hier als etwas

gar Mittelowssiges , durch Linn Belaubendes ohne die

mindeste Neuheit gefunden. Sowohl die Virginia als die

nachher gegebene Norma (in welcher die Barbieri und

Cigoozzi wirkten) erlebte in Allem vier Vorstellungen;

in Bellini'a Oper wurden diesmal mehr die Decorationen

applaadirt! Mit besonderer Pracht und Luxus ging am i

10. October, der Himmel mag es wissen, warum, Doni-

nizelüs nirgends ansprechende Maria di Rndenz in die

Scene. Die Brambilla sang etwas ermüdet, Ronconi war
anpästüch, und der einzige Roppa hieb sieb durch.

(Z« No

Besser ging ea Anfangs November in Marino Faliero.

von demselben Maestro, in welcher Titelrolle Ronconi
wie gewöhnlich trefflich sang und hübsch dislonirte. Um
die Hälfte desselben Monats gab man den, vorigen Car-
neval für Florenz von Herrn Mabellini componirten, und
bicr von ihm selbst in die Scene gesetzten Conte di La-
vagna, o la congiura di Fiesco (nach Schiller), worin
die Brambilla, die Barbieri , die Palriossi , Roppa (Titel-

rolle) nnd Porto wirkten. An Herausrufen und Klatschen

fehlte es keineswegs , die Oper selbst hat indessen kein

sonderliches Behagen erregt. Ja, ein sehr langer, ,,Tosi"

unterzeichneter Artikel in der Rivisla Romana giebt dem
Maestro sogar eine lange Lection, wie er sich beim Com-
poniren seiner Opern zu verhalieu habe. Und damit man
auch in Deutschland sehe, welche Weisbeil unsere Opern-
arlikelscbreiber predigen , mag hier eine Stelle ans je-

nem Aufsatze Platz linden. Diese lautet wie folgt : „Nie-
mand mehr als Rossini kannte die Geheimnisse der wah-
ren Harmonie (Dank für die im November 1843 zu Rom
niedergeschriebene nagelneue Neuigkeit). So wie der Pe-

sareser (d. b. Rossini) Herr, ja Souverain dieses Ge-
heimnisses gewesen ist, so war auch (man böre!), wie
die Kenner behaupten . Mozart 's brillante Seele {anima
briota) ein mächtiger Herr (possente signore) davon."—
Die zu Ende Novembers endlich gegebene ,,prachtvolle"

neue Oper Bonifazio aV Geremei, del principe Giu-
seppe Ponialowsky , worin die Brambilla, Roppa, Ron-
coni, Porto und Fallar sangen, nnd in Allem 250 Per-

sonen wirkten , erregte einen Fanalismo in der dritten

Potenz. Was dieser Maestro musikalisch zn leisten ver-

mag, wissen die User längst. Indess lässt sich die He-

capilulalion der mit so vielem Pomp in allen Zeitschrif-

ten angekündigten Herbslstagione auf diesem Theater mit

folgenden Worten zusammenfassen. Sie war, versteht sich

für die Hellsehenden und Hellhörenden, erbärmlich, wie
alle dermaligen Stagioni in ganz Italien; sie bat aber

sebr geräuschvoll geendet, und was das Geräuseh in der

heutigen italienischen Oper bedeutet, ist weltbekannt. Am
Meisten zu beweinen sind dabei Hesperiens Kinder, die

mit ihrer glücklichen Gesanganlagc noch immer die treu-

lichsten Sänger liefern würden, durch die beutige Opern-

induslrie aber nicht die nötbige Ausbildung erhalten, sebr

bald zu Grunde gerichtet werden, und schon in ihrer

zarten Jagend als Säogergreise dastehen.

(Teatro Alibert.) Mit der berühmten Tänzerin Cer-

rito war auf diesem Theater sleU Sonnenaufgang, der

jederzeit scbnell zum Zenith slieg; vor und nach war ea

stets in der Oper Morgen- und Abenddämmerung. Mer-

cadanle's Vestale begann mit einem Fiasco; die Gabussi

glänzte nicht in der Titelrolle, Baizar passte seinem Pari

nicht an, Boffb Scalese gab den Flaminio und Tenor Bo-

rioni vermochte keine Wunder hervorzubringen. Pacini's

in Neapel in den Himmel erhobene, von ihm selbst auf

seiner Durchreise nach Palermo hier in die Scene ge-

setzte Fidanzata Corsa balle am ersten Abend ein zahl-

reiches Auditorium, wovon ein Theil zuweilen der Ober

und dem Bassisten Baizar einigen Beifall schenkten ; die-

spärlicfae Applaus und die Zahl der Zuhörer nahm
scbnell ab, nnd die Musik der Oper gefiel gar nie'

Schuld der Calamilät geben Einige dem Tenor
Die

Ii.)
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(der den unpässlicben Borioni ersetzte), der Seconda

Donna und dem Orchester. Bei Anwesenheit des Duc

d'Auraale wurden mehrere Scenen von Pacini's Saffo ge-

gebeu, der Tänzer Saint -Leon Hess sich mit einem Vio-

lincoocerl hören und beklatschen, und in einem von eben

diesem Tänzer -Concertisten und Ballelmeisler componir-

ten neuen Balletle: II Lago delle Fale, liess sieb die

Cerrilo bewundern und in den Himmel erheben. Rossi-

ni's Assedio di Corinlo, worin Baizar den Maometo, die

Schieroni die Pamira, Borioni den Cleomene, Scalcse den

lero gab, die Olivieri Neocle's Rolle übernahm, ging so

so; desgleichen Rossini'« Barbiere di Siviglia — auf dem

Tealro Valle — mit der Gabussi und den Herren Bo-

rioni, Baizar, Sralese und Valentini.

Die hiesige Accadrmia di S. Cecilia hat zu ibren

Ehrenmitgliedern ernannt: den Grafen Spaur, Gouver-

neur der Lombardei ; den Baron Toresani, Polizeidirector

in Mailand; die Prime Donne Brambilla (Teresa) und

Stefanone, den Bassisten Del Hkcio und die — Tänze-

rin Cerrilo.

Lugo. Rossini lässt jetzt das Haus seines von hier

gebürligeu Vaters Giuseppe, in der Via Lumagoi No. 580,

das in der Ueberscbwemmung des Jahres 1842 ganz zu

Grunde ging, auf eigene Kosten weil solider aufbauen.

Mediana. In diesem in der Provinz Bologna gele-

genen reichen Flecken gaben homöopathische Sänger (die

Allain, Tenor Mamini, Bassist Chiusuri und der Buffo

Grandi) Donizetli's Elisir mit dem besten Erfolge.

Bagnacavallo. Die vorberbenannlen \ irluosi, mit der

Cosentino anstatt der Allain , gaben hier den Elisir und

die Lucia Donizelti's mit noch besserm Erfolge.

Perugia. Hier langweilte man sich diesen Herbst

ohne Oper so gewaltig, dass sich einige Professori und

Diletlanli ganz äu Ende der Stagione entschlossen, eine

Oper zu geben, versteht sich von — Rossiui? acb nein,

er ist beinahe vergessen ! also von dem stets unvergess-

lichen Donizetli, und zwar seine noch weit unvergessli-

chere Gemma di Vergy. Die Prima Donna hiess Zenobia

Papini ; nach dem hiesigen Osservatore del Trasimeno hat

der ,, grosse" Pacini viel Gutes von ihr prophezeiht. Te-

nor war Herr Luigi Bernabei und der Bsssist Herr Emi-

lio Ciosi. Die Zuhörer glaubten sich im Elysium.

Bologna. Sänger und Tänzer in ziemlich grosser

Anzahl. Die Damen biessen Slrepponi , Corbucci, Rama-

cini, Gandaglia (kaum die Erste, noch vor wenigen Jah-

ren eine gole Säugerin, nun durch die beulige leidige

Lirmoner zu Grunde gerichtet, bemerkenswert ); Te-

nore Fraschini und Dei; Bassisten Badiali (recht brav),

Caliari u. s. w. Den 7. October wurde das Thealer Co-

munale mit Herrn Verdi's Nabucodonosor eröffnet. Man

fand in der Musik dieser in Mailand, ihrem Geburtsorte,

mit so lault-m Beifall gegebenen Oper gar wenig Neues

und viel Lärmendes, sogar in den Recilativen ; nur einige

Stücke erfreuten sieb des 11 ei falls. Donizelti's Roberto

d'Evreux machte hierauf einen grossen Piasco, und nach

der dritten Vorstellung gab man zwei Acte des Nabuceo

und Einiges aus dem Roberto, also eine Pastete. Am 4.

November folgte die Lucia, worin die Maray die Titel-

rolle übernahm. Sie bat diese bereife in Rom mit Poggi

und Badiali , io Neapel mit Fraschini and Cartagenova,

in Livorno mit Castellan und Porto, in Sieoa mit Roppa

und Ronconi (Seb.), in Faenza mit Ivanoff ond Tambu-

rini, in Aocona mit Ivanoff und Ronconi, in Reggio mit

Moriani und Ferri gesungen, könnte sie also selbst im

Schlafe vortragen. Die Lucia ward gewissermaassen die

Liebliogsoper der SLigione, wurde auch wohl mit dem

Nabucco zusammen, jede Oper zur Hälfte, gegeben. Am
'25. November wiederholte man Bellioi's Pinta, abermals

mit der Slrepponi, aber mit keinem guten Erfolge.

Bei seiner Ankunft alibier aus Paris wurde Rossini

am 3. October von den sämmllichen Professori des Li-

ceo Musicale bewillkommnet.

Die Harfeukünstlcrin Apollonie Bertueal gab im Pri-

vallheater der Principessa Donna Maria Malvezzi Herco-

Uni eine musikalische Academie und erregte mit ihrem

Spiele allgemein slarkcu Beifall.

Königreich Beider Sizilien.

Palermo (Tealro Carolino). Mit Donizetli's Roberto

d'Evreux wurde am 4. October die Stagione gar niebt

glänzend eröffnet. Die brave Bortolotli uud Bassist Torre

waren die ziemlich Begünstigten, minder Tenor Pancani

und die Austiu gar uicbl. In Pacini's von ihm selbst in

die Scene gesetzler Pidanzala Corsa , worio nebst den

drei Erstem noch Tenor .Mci und Bassist Valli wirkten,

ging es viel besser; der Maestro war auch ganz müde

vor lauter Hervorrufen uud Sammeln der ihm zugewor-

fenen Blumenkränze und Sträusse. Seine am 28. Novem-

ber mit der Bortolotli, der Austin, Pancani, Valli nnd

Torre in die Scene gegangene neue Oper Medea fand

in der erslen Vorstellung nur Üieilweise Applaus, der in

der zweiten zum Fanatisin und in der dritten zum Deli-

rium auwuebs. Halle Pacini nicht schnell nach Neapel

gehen müssen, um auf dem Teatro Nuovo daselbst seine

neue Oper Luiseita schnell in die Scene zu Selzen, dar-

auf wieder schnell nach Mailand zu gehen , um auch da

au der Scala mit seiner alten und neuen Oper thätig zu

sein: wer weiss, was hier noeb Alles entstanden wäre!

Diese Schnelligkeiten haben aber zugleich auf die Zuhö-

rer gewirkt, die, wie einheimische Blätter sagen, die er-

habene und tiefgedaebte Musik dieser Medea anfänglich

nicht ganz begriffen, schon in der zweiten Vorstellung

aber mit Bliizesscbuelle in sie gedrungen sind.

Messina. Beim wahren Lieble betrachtet waren un-

sere drei Opern drei magere Vergleicbuugsstufen. Die

Armenia als Noroia, der längst fertige Tenor Genero —
o weh ! Pacini's Fidanzata Corsa mit der Armenia, den

beiden Tenoren Genero, Secino (einem Anfänger) und

dem Bassisten Scappiui, kaum leidlich. Nun gar Doni-

I zelli's Don Pasquale, mit der Armenia, Genero, den bei-

i

den Bassisten Rossi und Scappinis der war doch mit all'

, seiner Magerkeit der Superlalivus der Stagione.

Catania. Erst um die Hälfte Novembers wurde
bier die Herbststagione und zwar mit Donizelti's Linda

di Cbamouuix eröffnet, worin sich die Parepa- Arehibugi,

Tenor Nerozzi und Bassist Cappel Ii besonders auszeich-

neten.

für hier,

Reggio (in Calabrien) erfreute sieh, wchlgenierkt

lier, einer der besten und zahlreichen Gesellschaft.
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Die Epooioa Brnoi , die Luigia Lombardi - De Baillou
(Mezzosopran); die Tenor« Raffaele d'Aodrea, Camillo
Giuliani; Bassist Gaelano de Baillou (Galle der Lombardi,
auch Impresario) nnd Buffo Giuseppe Remorini , waren
die HauplsSnger , unter welchen die Bruni (Brun, eine
Französin) nnd De Baillou als die besten betrachtet wer-
den, und die auf ansehnlicheren Thealern nicht übel Ggu-
riren könnten. Pacini's Saffo und Bellini's Xorma wa-
ren die gegebenen Opern. Sonderbar machte Erstere hier
wenig Glück, und ein hiesiges Blatt unterstand sich so-
gar, über sie Folgendes zusagen: „Bald werden den slu-
dirten Accorden der Saflb von Pacini, ihren gesurhteo
Harmonieen, Tonarten mit einem Walde von Been in

der Vorzeicbnung, ihrer schwierigen Instrumentalion im
Verbällniss zum Gesänge, die breiten (larghe) und an-
ziehenden Melodieen vqn Bellini's >orma folgen." Die
ISorma hat auch obne Weiteres viel mebr Glück ge-
macht.

Foggia. Eine neue Prima Donna assolula, Enri-
chetta Servoli, mit einigen guten Anlagen zur Kunst, be-
trat hier in Donizetli's Maria di Rudenz die Bühne, ge-
6el ziemlich , machte aber darauf in dessen Belly sogar
Furore, llauptadjutanlen waren: Tenor Pompejaiio und
Bassist Leopoldo Cammerano.

Bari. Die Prima Donna Beretti, Comprimaria Villa,

Tenor Mazza , die Bassisten Aoilo und Labornais nebst
Buflb Villa producirten sieb hier in Donirelti's Lucia,
Rössings Barbiere , Bellini's Sonnambula uud Mercadan-
te's Briganli. Einiges in der Lucia wurde von der Be-
rel ti nicht übel vorgelragen, sonst ging, aufrichtig ge-

sprochen , Alles schlecht , and langweilte die Zuhörer
ausserordentlich.

Lanciano. Pacini's Saflb und Mercadante'a Giura-
inento gingen mit der Cbimerli, dem Tenor Cenni, Bas-
sisten D'Arco, und noch anderen sogenannten Virluosi,

für diesen Ort, mit besonderem Glück über die Brelcr.
Neapel (königliche Theater S. Carlo und Kondo).

Aelterc Opern wurden auf beiden Theatern im Herbste
wiederholt, von Donizetti: Maria Padilla (am Allermei-

sten!), Linda di Chamounix, Elisir; von Bellini: die

Norma und Purilanij von Rossini: Barbiere und Cene-
renlola ; von Lillo : die Osleria di Andujar (oft) ; über-

j

dies zuweilen, nach dem MusUr des Tealro iSuovo, Pa-
steten aufgetischt, z. B. ein Act aus dieser, einer aus
jener Oper, nebst einigen Stücken aus verschiedenen
Opern u. s. w. Die Goldberg geOel sleU allgemein, bei

alldem ging es einer Oper, in der sie wirkte, nicht am
Besten. Herrn Nicolai 's Templario (hier nnter dem Titel

Teodosia, mit welcher die Slagione eröffnet wurde),
worin nebst ihr die Groiz, Tenor Tamberlik, Bassist Co-
letli und Bassist Arati wirkten, machte einen kleinen

Fiasco. Mad. Bishop, die im Barbiere di Siviglia und in

den Puritani gar uiebt gefiel, wurde in der Linda di Cha-
mounix ausgelacht. Die beliebtesten Sanger sind : Bas-

sist Coletli, Tenor Basadonna (gute Schule, aber fertig)

und die Goldberg, die auch im Buflb als Actrice in der
Osleria di Andujar Ehre einlegte und, nach dem Aus-
drucke eines hiesigen öffentlichen Blattes, Alles über-

raschte. — Neu waren: auf S. Carlo (12. December)
die Oper Coslanza (TArragona, vom Maestro Sarmiento,

mit einer verdienten, sehr lauen Aofbabme; auf dem
Tealro Fondo die erste Oper vom Maeslro Dermino Alajo
Zögling des hiesigen Conservatoriums, Maltia Vltiva-
Udo betitelt, mit einer buflb- scria, leichten, dabei ein-
förmigen Musik, die ebenfalls einen hübschen Fiasco ein
steckte.

(Beschluss folgt.)

F E V I I. L E T O It.

Am 15. Janair «Urb za Downside bei Bsth der vorn»«!« be-
liebte Tonsetzer Graf Ma-.-.inghi, geb. 1765. aus ei„cr .Ifen (M.
caniseben Familie. Georg IV. übertrug ihm unter Andern die Lei-
tuog der englischen llofconrerle. Auster England sind »eine zahl-
reichen Coreposilionen ^pern, Lieder o. s. w.) wobt
»clxillcD.

Graf Czrrniit in Wien ist anf sein Ansuchen von der Ober-
direetmn über dai Holburglheater enthoben worden. Sein Nach-
folger ist der l.andgrsf von Kurslenberg. Herr p. Holbein bleibt
in der Stellung eines technischen Üirectors aal seinem i'latze bat
jedoch jede. Mal die Gutheissung der Oberdireetion eintubolen.

Naeb dem baleriscben Regierungsblatt« bat der König vbd
Baiern der von Dr. Franz l.hit durch die Sebrokung von 1500 Fl.
beabsichtigten Gründung eines halben FreipUlxcs in der künigti!
eben Blindcabeacbäniguagsanitalt zu München die Genehmigung
ertbeili, mit der Bestimmung, da«* der Theilfrelpletz, unter Vor-
behalt des landesherrlichen Verleihongsrechte», der LuU'tctu be-
nannt werde.

Die katbeliscbe Geistlichkeit der MoorOeld» - Chapel za -
don hat sich gegen die Wiltwe Carl Maria'* v. H eber erboten, die
Ascbe Weber'* auf ihre, der Geistlichkeit, Kosten nach Dresden
zu sebalTen. Bekanntlich wurde diese Sache vor mehreren Jahren
in Dresden angeregt , und der dasige l.iederkranz gab za diesem
Behnfe ein Coneerl, dessen Ertrag «ich auMOO Thlr. belief. Letz-
tere können nun deu Stamm für eine Sammlung zu Weber'* Det,k
mal bilden.

F.in Vereia von Verehrern der neulich fälschlich todtgesagtea
Cafalanfbet so eben ihr Portriit von einem flerrnliniscben Mei-
ater in Kupfer stechen lassen und viele tausend Abdrücke daran
io alle Welt versaodl. Von Horn sollte der ausgezeichnete Medail-
leur Girometli auf die Villa in Pralo bei Florenz, wo die Künst-
lerin lebt, reisen, um ihr nach der Natur genommenes fiitdaisa
durch Denkmünzen zu verewigen.

Am U. Februar feierte Capellmeister Lindpaintner za Stutt-
gart sein 25jiibri«es Dienstjnbilaum. Im Tbester faad eine fest-
liche Aufführung von Seenen aus seinen Opern (Vampvr, Geaoe-
serin, sieilianisebe Vesper) und dem Ballet Danina Statt; der Kö-
nig etibeilte ihm den würtembergischea Kronenorden und damit
zugleich den Adel); die llofcnpelle gab ihm ein Festmahl, wobei
sie ihm einen silbernen Poeal überreichte. Ausserdem batte man
ihm zn Kbrca
inklaltel.

In Dresden wurde znm Besinn der XaumannutißNng ein Con-
eert gegeben, welches besonders durch LUttt Teilnahme Glsnz
erhielt. Die Einnahme belief sich auf 1300 Tblr.

Ia Berlin sUrb dar bekannte trefliehe Violooeellist Raoiaier-
musikns Tüjfftr.

Die „königliche Gesellschaft der Musiker" za London, welche
vor bereits 10« Jahren zur Unterstützung armer Musiker gegrün-
det werde . hat im Laufe des Jahna 1843 die Summe von 2389
Pfund
tbeilt.
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Ankündlgange
200

! Verlage der HftfrrVhcn BacbJrorkrrei ! Zwick«
i»t «Mckiem die

zweite vermehrte Auflage

TOB

140 O'etot 144) Choralmelodlen,
nach Hiller io Partitur gesetzt, nebst Kommnniongesan-

gen und Responsorien zum Gebrauch für Seininarien,

Gymnasien, Gesangvereine, Bürgerschulen und Posau-

ne ac höre. Herausgegeben von H. B. Schulte, Canlor

and Musikdirektor in Zwickau. 11% Bogen auf be-

sonders starkes Canzleipapier. Prris 20 Ngr.

Für die Zweckmässigkeit and Brauchbarkeit diese« Choralba-

ches sprechen die Kmpfrblaag hSchster Behörde und der schnelle

der eretea Aslage dareh Einführung derselben in »ertebie-

Kirchea und Schales. Dereb Vermehrung to»

>t das Werk noch

siger Masik-Zettaag" aad der too Hrnttebel redigirlcn ..Ealerp«,"

die Herren Masikdireetorca V. Wilke «od C. T. Seifert «ad im.

d,-m liadea'scbca Volhseebolblatlc der bekaaale Orgaaist Kurlmg

Hark ihrem Seminar Zöglingen
l

eben anempfohlen werdea därfen, in die Haade drrulbea in brin-

gen bemüht waren; wcaa — aaeiae ick — lalcke Prinxipal Stla-

tuen für d** Werk redro *o l>cd;irf ea ron meiner Seile keiaes

rinpfcLIrnden Worte*, houdrrn nur der Hin Weitung auf die Schrift*'

— sagt der aU pädagogischer Schriftsteller so rühmlich bekannte

Herr Oberlcbrer .Scholz in aeiaer Sehteiuehem. SehulUhrrr - Zeitung

1815 No. IB. - f'
7** All* Buckhmndlmgen nehmen Bestellungen

aal dieses, jedcai Organisten unentbehrliche, Handbuch an.

denen immer aar gediegene Sa*

Um
gewordea.

e Einführung deMelbeQ za erleicktern, wird jedem, der

aa die Vcrlagahaadlnag wendet, besonders ia Partleea,

U der T. Tr»iits*-rln'«cncn Back- und .Musikalirnhasd-

lung i^J. liuttrntmg) iat enckicaea i

HnllmU, Throdorr, Portefenilie de Maaioar. Morceaai de«allMtl, T»£*da>r«?, Portefeuille de Mu.i.pir. Morceaai de . ,

Saloo paar Ic Pi««o. Op. 80. campt. 3 Thir. Ein Lehi
Daraus einieln i spielfH

11 Im CtoueUe. Pieee ebaraeteriiturne. Itf Sgr. •

Danas einirln

11 Im CtauetU. P
S) * JfsaaaC, ftactume.

S) Gmvttt. 19t Sgr.

4) k NmmU*. Saite de
a) Barearolle.

4) Serenade.

B) V»üTkln]'"nruJ°t6 Sgr.

hararteriauqn«.

IB Sgr.

'

e pieee» italicaaea.

In meinem Verlage Ul erschienen an
Musikalienbaadlaagen in belieben:

»er Pianist
oder

die Kunst des Ciavierspiels
in ihrem Gesammtumfange theoretisch - praktisch

dargestellt.

Ein Lehr, und Handbuch für Alle, welche Ciavier

und diese Kunst lehren oder lernen, jedoch

mit besonderer Rücksicht auf Dilettanten,

ijostrc pirrr* lUlirnnc*.

c) Derant l'egliie.l . u c__
4) TaranteUe. /

1 Tb,r
'
*

G«§(rt Schilling.
Preis 2 Thlr.

Vü-j

uag
isla

r kocklöblichen Regierungen wird aaf Veran-
;a Callaa Miaiaterii aaf folgeade Schrift gaai
im gewacht

Sa
Uaanaren
Caprice aar an

eben erschien im Verlag TOB C.

IMe Orgel und ihr Bau.
Ein systematisches Handbuch fdr (Jantoren, Organisten,

Schullehrer, Musikstudirende u. i, »., so wiefdr Geist-

liche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und
des Orgelspiels , herausgegeben vom OrganisUn

Johann «Julius Seidel.
Notenbeispieleo und neun Figuren -Tafeln.

.aprice it

Mrphc»
da Deaertear de Moaaigny poar le

-. 41. ISt Ngr.

Verlag tob SS K* C. I.eurkart.
fT*" SuhteHpUeniprew Bia Tbalcr.

„Wenn ein MmitUtokn - Barlktldy ia einem Uriefe aa dea
Verf., der mir terliegt, aekreibt, daaa er „daa Back mit a/rwrem
fotmut aad mit wnkrrr Belehrung gflraea," aad dem Verf. dankt,
dam er mit mm T»et Sorgfalt, Deutückkeit nad r'olUtändit/krä einen
ao wicktigeu ließcBtUnd allgcmria iBginglieh grmaebt k*b< , widi
der Vrteran Dr. Rebs im tbeolog. I^trratar - Blatt aar allgemeinen
Kircbenaeitung tagt, dane er dem fraglickca Werke hinaicbtJicb

aeincr weteatliehttea BmeXhMrkeil uad Muh-lirkkrit eia mmdrrt*
aa kinnea nitkl aeraUcAfc } wean ia der „Leip-

Terkauf einer jflnsilkallenhandlunsj»
Da meine forldauernde Kränklichkeit mir nicht er-

laubl, meiuer Sortiments • Handlung die nölhige Aof-

merksamkeil nnd Thätigkeit zu widmen, so beabsichtige

ich, solche zu verkaufen, und mich allein auf mein Per-
lags- Getchäjt zu beschränken. Reelle Käufer wollea

sich mündlich oder schriftlich direct an mich wenden,
dea 15. Febraar 1844.

Cearl

Mit (irgenwärtigrm seige ick ergebea«! aa, daaa der aämail
lieb* Verlag de« Herra F. J. JkTamvsnr ia Boaa aaf auch über-
gegangen i»l und furtaa aar ton mir oder dem bisherigen Auilie-

rcruagtlager bei Herrn F. WkütUmg ia Lcipaig belogen wer-
den kaan.

Elberfeld, int Febraar 1844.

Druck and Verlag ron Breitkopf und Hirtel in Leipzig und
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nhRltt Rttensionm. — Aminehte».- Hertxtafwm in Itilieo o. ». w. (BcsehtuM.) Kurtpfastte Dtuilt Ntcfcricbten ••werhalb Hi-
lle... Ans Ca«Mt. - FcmUrtm. - Ankündigungen.

Recensionen.
Fünf Gesinge für Sopran, Alt, Tenor and Bass, compo-

nirt von Fr. Kücken. Op. 41. Partitur und Summen.
Berlin, bei Schlesinger. Preis 1% Tblr.

Diese fünf Gesänge bilden eine interessante und will-

kommene Bereicherung des gemischten vierstimmigen Ge-
sanges; wir empfehlen sie mit wahrer Freude allen Sin-
gerk reisen, die sich gern mit Gutem und Neuem be-
schäftigen.

An der Spitze dieser Sammlung steht das sinnvolle

Gedieht B. Reine's vom „Träumenden Ficbtenbanm "

;

es ist für Solostimmen und Cbor componirt. mit lebhaf-

ter Phantasie aufgefassl und mit grosser Sorgfalt ausge-
führt. Herr Rücken hat aus den wenigen, aber gedan-
kenreichen Worten des Dichters ein sehr interessantes
kleines Drama gebildet, das bei sorgsamer Ausführung,
die vorzüglich eine sichere Intonation und zarte Nüanci-
rung bedingt, gewiss einen ungewöhnlichen Eindruck ma-
chen wird. — Obgleich im vierten Tacte der zweite Bass,
sowohl nach der Partitur, als in der betreffenden Stimme,
ausdrücklich eet zu singen hat, so erklären wir dies den-

j

noch für einen Stichfehler, oder für ein Versehen im
Manuscript, und reclamiren dafür c, wahrend wir entge-
gengesetzt zwei Tacte später dea ersten Bau lieber eet
statt c gegönnt bitten. — Sind wir Übrigens auch nicht
durchaus mit der Stimmcnfübrnng vollkommen einverstan-
den, so müssen wir doch im Ganzen die Harmonieen-
folge als edel und fliessend bezeichnen} eine glückliche
Mannicbfaltigkeit in so engem Baume zeichnet das Ganze
noch besonders ans. — Im zweiten Gesänge wird der
Mai gepriesen, und zwar in recht ansprechender, gemüth-
licher Weise. Da lebt und webt Alles in erfrischender
Heiterkeit, steigert sich vom ruhigen Behagen bis zum
hellen Jubel — kurz, ein gar liebes, gelungenes Stück ! —
Das dritte Lied, „Die Heimath," ist voM Innigkeit und
höchst sangbar. — Wenn sein vorherrschendes Motiv
nicht eben durch Neuheit und Eigentümlichkeit sich aus-
zeichnet, so gestaltet es sich doch durch Hilfe einer eben
so edeln als trefflich geführten Harmonie ungemein an-
mulhig und gewinnend. — Dem vierten Liede dieser
Sammlung: „Das Gedenken" lässt sich nichts Besonde-
res nachrühmen. — Dagegen wird das letzte: „Auf der
Berge grünem Saume" unbedingt und wohl überhaupt

40. Jahrgang.

vor allen andern Liedern der Sammlung am Meisten an-

sprechen. Der Componist bat es, wie er selbst beifügt,

nach einer Melodie seiner Operette : „ Die Flucht nach
der Schweiz" für fünfstimmigen Gesang arrangirt, und
es bildet in dieser Form ein höchst liebliches, bei aller

Einfachheit ungemein anziehendes Gesangstück. Es be-

währt sich bei diesem Liede aufs Neue, wie viel auf
eioen glücklichen Gedanken ankommt, der sich dann
leicht und ungezwungen erweitern und modificiren lässt.

Der heitere und gut gruppirte Refrain erhöht den guten
Eindrock des aumulbigen Ganzen, das in seiner An-
spruchlosigkeit um so sicherer gefällt und gewiss viele

Freunde gewinnen wird.

Nachtwäohter- Weisheit; ein musikalischer Scherz fiir

Männerstimmen, mit Begleitung des Pianoforte, com-
ponirt von J. G. RuRshnann. Ciavier - Auszug und
Singstimmen. Leipzig, bei C. A. Klemm. Pr.22'/7 Ngr.

Ein musikalischer Beilrag zur Emancipation der
Frauen ! — Drei junge Herren , wahrscheinlich Studen-

ten, kehren in guter Laune aus einer Abendgesellschaft

zurück, und woQeo ihr Mülhchcn an dem Nachtwachler

kühlen. Sie richten also ungestüm die Frage an ihn: wes-
halb denn seit Menschengedenken, und auch jetzt noch
in unserem Zeitalter des Fortschrittes, bei der elastischen

Apostrophe: Hört ihr Herren, lasst Euch sagen u. s. w.
nicht auch die Frauen erwähnt würden? Darauf entgeg-

net der weise Mann: Das würde doch nichts helfen,

denn (hört! hört!) „die Frauen Hessen sich nichts sa-

gen ! " — Diese Pointe ist nun zu einem harmlosen mu-
sikalischen Scherze benutzt, der in gewissen Kreisen Hei-

terkeil erregen und nicht ohne Beifall bleiben wird; es

muss ja (nach Goethe) auch solche Kauze geben. Vor län-

gerer Zeit tauchten mehrere solche, der dramatischen

Form sich nähernde Humoresken auf, von denen einig«

sich sehr populär gemacht haben. Wir wissen aus eige-

ner Erfahrung, wie dankbar solche musikalische Scherze

aufgenommen werden, fehlt ihnen nur die rechte Würze
nicht. — Das vorliegende kleine Drama maobt beschei-

dene Ansprüche, und wird sie erfüllen ; dass aber in die-

sem heitern Genre bei Weitem Bedeutenderes geleistet

werden kann, ist nicht zu verkennen. — Die Ausfüh-

rung ist ohne Schwierigkeit) die Ausstattung elegant und

selbst durch eine Titefrignelte gehoben.

12
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Drei vierstimmige Männergesänge, componrt von F. A.
Hempl. Partitur und Stimmen. Leipzig, bei C. A.

Klemm. Preis 15 Kgr.

Den Styl und die ganz« naiv« Art und Weise die-

ser drei Mä'unergesänge in kurzen Umrissen tu schil-

dern, würde iu der ifaat keine leichte Aufgabe sein;

selbst Beispiele würden nicht genügen : im Zusammen-

hange müssen sie empfunden und genossen werden. Man-
che Stellen sprechen offenbar für ein gutes, biederet

Herz des Componisten ; aber zu einem guten vierstimmi-

gen Gesänge gehört bekanntlich etwas mehr. — Ein-

fache Lieder für eine Singslimme würden dem Gesichls-

punete und dem Talente des Verfassers gewiss mehr zu-

sagen. - - Für die naive und — ungewöhnliche Stirn-

menfnbruiig möge das Beispiel zeugen, welches die zwei

letzten Tacte darbieten:

Sieben Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte,

componirt von Jul. Schladebach. Op. 12. Leipzig,

bei Breilkopf und Härtel. Preis 20 Ngr.

Wenn Referent bekennen muss, dass er mit diesem

Opus 12 zuerst die Bekanntschaft des Componisten macht,

so fügt er mit gleicher Aufrichtigkeit hinzu, dass ihm

diese Bekanntschaft eine sehr erfreuliche ist. Sehon nach

Sinn und Form bietet diese Sammlung eine wohlthueude

Mannicbfaltigkeit dar, die nm so erfreulicher erscheint,

da keines der sieben Lieder ohne Eigentümlichkeit ist;

eine Eigenschaft, der wir, wohl mit Recht, bei allen neuen
Erscheinungen am Liebsten begegnen. Die Dichtungen
find mit Umsicht und glückliebem Urtheil gewählt , und
interessiren schon durch ihren Wortlaut. Trügt die Na-
mensebiffre nicht, so sind die beiden letzten Lieder die-

ser Sammlung zugleich auch Dichtungen des Componi-
sten , und eignen sich in der Thal durch Diction nnd
Rhythmus sehr gut zur musikalischen Behandlung. Be-
zeichnen wir nun die einzelnen Lieder etwas näher.

No. 1. ,, Abschied," von H. Heine. Dieser, über

die Liedform hinausgehende Gesang bat, schon der Dich-

tung nach, eine ziemlich düstere Färbung, doch ist es

dem Componisten recht wohl gelungen, die einzelnen

Lichtblicke mildernd und dem Eindrucke des Ganzen gün-
stig hervortreten zu lassen. Innige Empfindung, lebhaft

aufgeregtes Gefühl durchdringt die ganze Composition,
die mit Wirme und Treue sich der Dichtung anschmiegt.

Das Bestreben des Componisten, auch der Begleitung eine

selbständige nnd sprechende Hallung zu geben, ist un-
verkennbar 5 zuweilen tritt aber diese Absiebt zu deut-

lich hervor, und bat auch wobi einige Härten im Ge-
folge, die leicht beseitigt werden konnten. Der talent-

volle Componist wird ohne specielle Hindeutnng leicht

|
finden können, was wir meinen. Die mehrmals vorkom-

' mende Fortschreituug der verdeckten Qninten in den äus-

sern Stimmen zu Anfange des Vorspiels, wie später in

andern Tonarten hat naa wirklich gestört. Sie muss dem
Gaozea zu Liebe entfernt werden, und kana es leicht.

No. 2. ,,Lyda's Traum," von J. Lyser; ein anmu-
thiges, gefälliges Lied, melodisch und rhythmisch gleich

,
ansprechend, und durch eine sehr unterstützende, be-

zeichnende Begleitung gehoben. Im zweiten und vierteil

Tacte auf Seile 7 möchten wir statt der nicht gut ge-

wählten melismatischen Verzierung mit dem nachschla-

genden Viertel eineu einfachen Accent wünschen. Die

harmonische Rückung vom sechsten zum siebenten Tact

hat etwas Ungenügendes, ja Unbehagliches, nicht minder
die lange Dehnung auf , .Brust" und ,,sagt." Das aus-

serdem sehr hübsche Lied wird sicher durch eine sehr

nahe liegende Verbesserung dieser Stelle gewinnen.
.\o. 3. ,,Ständchen," von J. Lyser. — Frisch und

natürlich, viel und doch fliessend modulirend, kurz ein

Standchen , das dem Säuger wie dem Liebchen , dem es

gebracht wird, nur Freude machen wird. Beiläufig: der

Componist nimmt es mit den durchgebenden Noten und
Vorbalten der Begleitung nicht immer sehr genau , was
zuweilen nicht ohne Beeinträchtigung der Melodie ge-

schieht. Tact fünf und sechs auf Seite 9 würde einem
ernsthaften Angriffe wohl kaum begegnen können, üebri-

gens bat das Lied unsere volle Gunst erworben, und
wird eben so gern gesungen als gehört werden.

No. 4. „Dann denke an Ihn ! " von W. Jäger. —
Innig und das Gemülh anregend nimmt dies Lied gegen
die Mitte, namentlich durch den eigentümlichen nnd ein-

dringlichen Harmonieenschwung, eine so milde Wärme
an, dass man sich bei der Wiederkehr dieses Moments
jedesmal neu angeregt fühlt. Im zweiten Tact der letz-

ten Zeile scheint in der Melodie das vermittelnde a zu
fehlen.

No. 5. „Irrstem," von VV. Wackernagcl. Das Ge-
dict ist ungemein zart gedacht und auch im musikgün-
stigen Rhythmus gehalten. Schade, dass die dritte Stro-

;

phe, zumal in ihrer zweiten Hälfte, nicht so sinnklar

,

ist, wie die zwei ersten. Der Componist bat das Lied
im Ganzen recht sinnig aufgefasst; nur bat er sich of-

fenbar zu sehr dem Einflüsse der (ersten) Nachtigallen-

strophe hingegeben, was besonders in der dritten Stro-

phe fühlbar wird. — Das Lied liegt für die Singstimme
sehr hoch; wir geben aber den Sängern die erprobte

Versicherung, dass es nichts an seinem Reize verliert,

wenn man es nach Gdur transponirt.

No. 0. „Ewig nah'!" von J. S. — Schwunghaft

und lebensfrisch, in Bezug auf Harmonie nichts weniger,
als alltäglich, zuweilen sogar an das Auffallende strei-

fend (z. B. Tact 8— 9). Bios um unser kritisches Ge-
wissen zu bewähren, wollen wir nicht verschweigen,

dass die ersten Tacte der Melodie eine lebhafte Erinne-

rung in uns angeregt haben. Schlummert sie bei Andern
ruhig fort, so wollen wir sie nicht werken.

No. 7. „Abschiedsgruss," von i. S. — Herr S.

nimmt auf recht gewinnende Weise Abschied von seinem

Publicum ; dieser Abschiedsgruss sichert ihm ein freund-

liches Andenken. — Schon dass die einfach gemüthlicben
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Worte des Liedes eine allgemeine Beziehung haben, dass

Marin lein und Fräulein sich dieselben aneignen können,
ist ein gar nicht unbedeutender Anspruch auf Populari-

tät ; und dann hat auch das Ganze in Worten und Tö-
nen so etwas anspruchlos Gutmütbiges und Herziges,

dass man bald mit ibni sympathisirt. Aber eben, weil uns
das Lied so gefallt , wollen wir einige Wünsche nicht

unterdrücken, die gewiss zu seinem Besten dienen. Das
Nachspiel der ersten Ablbcilung würde durch Kürzung
gewinnen, zumal da es dem Lharacler des Liedes nicht

völlig analog erscheint. Einige kleine Härten und auffal-

lende Verdoppelungen hätte eine etwas schärfere Durch-
sicht wohl beseitigen können. Bei der Fermate (gegen
das Ende) hätte die figurirte Begleitung das des der Sep-

time nicht sogleich anschlagen sollen; das später eintre-

tretende syoeopirte d der Melodie widerstrebt der feind-

lichen Nähe; wirksamer nnd natürlicher wäre für die

drei ersten Achtel der figurirte Dreiklang, Tür die drei

letzten eine aufwärts gehende Terzenbegleitung gewe-
sen. — Nun aber sind wir am Ende mit unseren Aus-
stellangen, und loben das bei Weitem vorherrschende
Gute des Liedes, wie der ganzen Sammlung, indem wir
den Wunsch hinzufügen, dem werthen Componisten bald

wieder zu begegnen. AI.

Nachricht eh.

Herbstopern in Italien u. s. w.
(Bucfcln»*.)

Neapel (Teatro Nuovo). Hier ging es, wenigstens
durch grosse Abwechselung, weit lustiger co. Von Do-
nizetti wiederholte man die Linda (am Allermeisten), Don
Pas<piale , Gemma di Vergy

,
Campanello ; von anderen

Maestri: Barbiere di Sivig'lia, Cencrentola (oft), Ven-
taglio, Due Gemelle, Giuramento, Bugiardo veritiero, Ma-
rito disperalo, Lotteria di Vienna, Modisla raggiratrice,

Scoroessa, Miniere di Freiberg, nebst den daraus entstan-

denen grossen und kleinen mannicbfaltigen Pastelenopern.
Virtuosi, mitunter gar nicht zu verachtende, waren: die

Damen David (die nächstens nach Oberilalien zurückgeht),
Vilmot, Rebussioi, Gualdi; die Tenore Laudamos, Zilioli,

Zobolij Fioravanli, Casaceia (Beide brave Buffos) und
Bassisten Coletti (Antonio, Bruder des auf S. Carlo so

beliebten Bassisten Filippo) sammt Labocelta. Zu bemer-
ken ist, dass Uonizetü s Linda di Cbamounix und Don Pas-
qoale auf diesem kleinen Tbeater weit besser gegeben
»srden, als auf beiden königlichen Theatern. In der Ce-
uereatola betrat die Favanii (eine Engländerin), in Ge-
genwart des Hofes, vieler vornehmen Einheimischen und
Fremden, darunter Thalberg und Lablacbe, zum ersten

Male die Bühne. Sie ist jong nnd hübsch, bat eine starke

ziemlich geläufige Altstimme bis zum zweigestrichenen
h, die Mittelchorden die besten, eine leidlieh gute Me-
thode, sang im Ganzen befriedigend (schien von Lablache

gute Winke bekommen zu haben), fand viel Beifall (nach

dem zuerst vom Hof gegebenen, wie dies hier Sitte ist),

der in der zweiten Vorstellung noch stärker war, nnd

I
sie wurde anch hervorgerufen Die einst famöse Hodista

raggiratrice von Paesiello, die vor 50 Jahren die Neapo-

litaner entzückte, langweilte sie jetzt herzlich. Der bie-
1

sige Omnibus meint: der einförmige Styl, die Gesänge
I ohne hohen Plug (tlancio) und Colorit, überhaupt die
' Monotonie in den Stimmen nnd im Accompagnement, also

I das Entgegengesetzte des beutigen Genre, sei Schuld

daran; wahrscheinlich werde in 50 Jahren (welch eine

i schreckliche Ewigkeit!) der heutige musikalische Lärm
' noch mehr degontiren (disgustare), als die alle Einfach-

heit — Neu waren : 1) Riccardo Moor, erste Oper von

Maestro Francesco Gallo, die Fiasco gemacht; es nt
voo ihr nichts Löbliches zu vermelden. 2) Luitetta, o

la Cantatrice drl Molo di Napoli (13. December), von
dem in grössler Eile mit Lorbeeren aus Palermo (s. d.)

hier angekomiueneu Pacini ; die Oper hat einiges Hüb-

sche, der Maestro wurde fünfzehn Mal auf die Seene ge-

rufen nnd ging darauf in grössler Eile nach Mailand.

Thalberg (in Gesellschaft seines Schwiegervaters

Lablacke hier in Neapel) erregte in dieser Hauptstadt,

wie gewöhnlich
,
Bewunderung und rauschenden Beifall

in den voo ihm gegebenen musikalischen Academieen,

worin er besonders in einer Fantasie über Rossini's Mose,

einer über Bellini's Sonnambula und in einem Studio in

Amoll Fanatismo erregte.

Vom Ende des künftigen Carnevals 1844 angefan-

gen bis zum 20. September, bleiben die beiden königli-

chen Theater, die während dieser Zeit ausgebessert wer-

den, geschlossen; Fondo soll noch im Marz offen bleiben.

j

Statistische Uebersieht der Herbstopern in

Italien.

65 Tbeater öffneten vorigen Herbst der Oper ihre

,
Pforteo, hiervon das Lombardisch- Venetianische König-

; reich 23, das Königreich Beider Sizilien 10, der Kirchen-

staat 9, Piemont, Nizza und Sardinien 12, Toscana 8,

Modena 3.

Zebu neue Opern wurden componirt: vier zn Neapel

, (Mattia l'Invalido, Costanzad'Arragona, Riccardo Moor, Lui-

i

setta) (s. S. 196), drei zuMailand (Anelda, Lara. Assediu di

1 Brescia), eine zu Palermo (Medea), eine zu Rom (Booi-

fazio de' Geremei), und eine zu Genua (Osti noo osti).

Drei neue Maestri sind entstanden (Dermino Maß,
Matteo Saht nnd Edoardo Vera).

Aellere Opern wurden gegeben

:

Doniietti auf 48 Theatern: Gemma di Vergy auf 9;
> Elisir, Don PasquaJe, Figtia del reggimento, jede auf 8;

Lucia di Lammermoor auf 6; Linda di Cbamounix, Ro-

berto d'Evreux, jede auf 5; Marino Paliero, Luerezia

Borgia, Belisario, jede auf 3; Regina di Golconda,

Anna Bolena, Maria Rudenz, jede auf 2; Maria Padilla,

1 Favorita, Betty, Campanello, jede auf 1.

Bellini auf 15: Poritani, Norma, jede auf 5; Bea-

trice auf 3; Pinta, SonnambaU, jede auf 1.

Rossini auf 12: Barbiere di Siviglia auf 9, Cene-

rentola auf 3, luliana in Algen, Aasedio di Corinto,

jede auf 1.

Mercadanle auf 10: Giuramento auf 3; Vestale,

Elisa e Claudio, jede anf 2; Bravo, Briganti, Reggenie.

I jede auf 1.
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Paeini auf 8 : SafTo anf 5 , Fidanzata Corsa auf 3, i

Maria d'Inghilterra auf 1.

Verdi anf 7 : Nabucodonosor auf 4, Lombardi anf 3.

Fioravanti auf 6 : Columella.

Ricci (Luigi) auf 5 : Chi dura vince auf 4 , Es-

poslianfl.
Covpola anf 4 : Nina.

Ricci (Federico) anf 3 : Prigione di Edimbnrgo.
Nicolai, Nini. Jeder auf 2: Templario, Virginia.

Ueberdies wurden noeb Opern gegeben von Li/io,

Mabellini, Persiani, Pm'siello , Raimondi und wenigen
Andern, von Jedem eine.

i

Jährliche Heberlicht der neuen Opern undneuen
Mnettri von 1845.

Der Carneval brachte neue Opern 24 , neue Maestri 7.

.. Frühling „ „ „ 12, ., „ 3.

Sommer
„ Herbst „

»» »•

»» ji

«,
10,

' !

»»

., 4.

„ 3.

Jährliche Totalsumme von 1H43: 52, II „ 17.

it »» „ 1842: 43, ,. IL
i» » „ 1841: 51, " ., 21.

<» »i „ 1840: 35, >' „ U.
»» >i „ 1839: 37, >> ,. 18.

»» »i „ 1838: 44, ,, 15.

Gcsammlzahl der letzten 6 Jahre: 262, neue Maestri 93.
Somit im Durchschnitte jährlich genau 42 neue Opern

und 15% neue Maestri.

Kurzaefnsste neueste Nachrichten der italie-

nischen Oper «. s. w. ausserhalb Italiens.

Spanien.
Cordora. Am 1. Deeember gab man die Norma,

;

worin die Senora Milla die Titelrolle, die Senora Santo
Domingo die Adalgisa sangen und nebst dem Tenor Bel-
monte und Bassisten Lorade keine kleine Ernte Beifall

davon trugen. Dasselbe gilt von dem am 4. Deeember
gegebenen Barbiere di Siviglia.

Cortuia, im Deeember. Die in der zweiten Hälfte

Ortobers mit einem vollständigen Siege gegebene neue
Oper Rosamunda en Raeenna, de! profesor frflacMcoPor-
cell, wurde seither mit demselben Erfolge wiederholt.

Herr Porcell hat bereits eine andere Oper: El Trora-
dor, componirl. Die Aquilö befriedigte besonders in Bel-

lings Capnleli ; Herr Gerli, ihr Gatte, ist an diesem Thea-
1

ter als Bassist und Componist engagirt.

Valencia. Die Politik hat hier in den verwichenen
Monaten die Oper verdrängt. Einstweilen wurden in den .

Zwischenaeten der Comödie einzelne Stücke aus italieni-
,

sehen Opern vorgetragen , worin- die Prima Donna Ma-
rietta Albini besonders glänzte. Im November gesellte

i

sich Tenor Gomez und Bassist Aliona zu ihr, und man
;

gab die Norma und Capuleti, worin auch ihre Tochter
mitwirkte, ziemlich befriedigend.

Barcelona. Während dem hiesigen im Herbste statt-

Kihabten Bombardement batte die anf das französische i

ampfschifT Asmode geflüchtete italienische Sangergesell- I

schalt eine Art musikalische Academie daselbst gegeben.

Bassist Marini war nach Mailand zurückgekehrt, wo er

im Carneval 1844 auf der Scala singt.

Sevilla. Die im vorigen Berichte unter der Rubrik

Malaga angezeigte Sängergcsellschaft gab hier Hossini's

Mose mit Glück. Besonders gefiel Tenor L'nanue Cstarke,

etwas Kehlstimme) nnd Herr Lei, ein erfahrener Bassist,

der den Mose sang. In der zweiten Hälfte Novembers
erregte Donizetti's Linda di Cbamounix Fanatismus. Die

Rocca (Titelrolle) machte Furore; Tenor Bonügli und

Bassist Spech (im Spanischen der italienischen Verstümme-

lung Speck nachgeschrieben) gefielen sehr.

Madrid. Rossini's Mösl Nuovo mit den drei Prime

Doune Basso-Borio, Grancbi, Plaöol, den Bassisten Alba

und Keguer (majestätischer Spanier, machte die Titelrolle)

sammt Tenor Sinico (oiissbraucbt das Falsett) fand nur
theilweise Applaus ; das Ganze glich mehr einer Parodie.

Die Villö - Rtmos machte sich bemerklich als Norma,
und nach sehr langen Proben ging auch gegen die Hälfte

Deeember* Linda di Chamounix von Oonizelü, mit der

Villö -Hamos, der Plaiiol, Tenor Sinico und den Bassi-

sten Salvatori und Reguer, in die Scene, zog aber we-
nig an.

Herr Batilio Basily (Sobn des Capellmeisters Fran-

cesco Basily an der Peterskirebe zu Rom), der seit meh-

reren Jahren hier im Gesänge Unterriebt erlheilt, erhielt

das Kreuz ,,de Isabel la Calolica" (Iberia Musical, -No.

41, 22. Oclober 1843).

Die uniäugst hier erschienene zweite Sammlung der

Bildnisse berühmter musikalischer Künstler enthält: die

Colbran (Rossinis Gattin), Lisst , De Beriot, GalU,

Meyerbeer, Soriano Fuentes Vater.

Seit dem 15. Oclober 1843 erscheint hier eine Ga-

ceta Ülcraria y tnusical de Espana, die sechs Mal mo-

natlich ausgegeben wird. In ihrem Prospectus versichert

sie ,
thalige und fleissige Mitarbeiter in Wien , London,

Paris, Mailand, Berlin u. s. w. zu haben, überhaupt viel

Interessantes und Originalnovellen zu liefern. Die vor

mir liegende!» Nummern bis 15. Deeember sind weder in

literarischer, am Allerwenigsten in musikalischer Hinsicht

interessant ; von jenen thätigen und fleissigen Correspoo-

deulen ist kein Wort darin ; das Ganze hat mehr einen

belletristischen Autlrich und steht der Iberia Musical ziem-

lich nach. — Für's Ausland kostet das Trimester 24
Realen (uugefahr 6 Franken).

Andere ausseritalienische Länder.

Lissabon. Die Lucia di Lammermoor, mit welcher

die neue Impresa des Cav. Porto die Herbststagione er-

öffnete, verunglückte beinahe. Weit besser ging der Be-

lisario, worin besonders Boteiii (Titelrolle), die Prima
Donna Carmen und Tenor Paterai starken Beifall erhiel-

ten. Alle hiesige Zeitschriften (ich hatte wenigstens sechs

in Händen) waren mit starken Lobeserhebungen über die

Itossi-Caccia voll, die als Anna Bolcna einen grossen

Triumph feierte. Diese Künstlerin hatte vorher in dem
Opera comique zu Paris gesungen.

Corfu. Die Costa , die Cnzzani, Tenor Forti und
Bassist Pellegrini machten Glück in der Saffo, Ceneren-

tola und Lncrezia Borgia; die Costa gefiel am Meisten.
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Am 2. December beglückte der Don Pasquale mit dem
Huffo Cavisago; die Cazzani trillerte aber zu viel.

Smyrna. Die neue Gesellschaft begann hier ibre Lei-

stungen im November mit Donizetti's Roberto d'Evrcux,

worin der bereits bier bekannte Bergamasker Bassist Giani

den meisten Beifall erhielt; ibm zur Seite wirkten die

Prime Donne Garofoli, Genna und Tenor Montanari.

Athen. Von Oclober bis December passirtcn bier

drei Donizelti'sche Opern, die Lucrezia Borgia, die Lu-
cia, die Anna Bolena, die Bühne. Die Matlioli (Amalia),

Tenor Simonelli und Bassist Zucchini waren die gefeier-

testen Namen. Man wollte nächstens die Norma oder die

Beatrice di Tenda geben.

Constantinopel. Die Fanti in der Straniera und die

Rigbini in der Chiara di Rosenberg, nebst dem Tenor
Lanzooi , dem Boffo Lipparini und Bassisten Parmigiani

fanden mässigen Applaus.

Bucharest. Hauplsänger : die Galzerani- Battaggia,

dieLugli, Tenor Batlaggia, Bassist Santi undBuffoGiorgi,

wie auch die gegebenen Opern (Norma, Barbiere di Si-

viglia, Helisario) gcflelen ohne Weiteres.

Zartt. Ungeachtet aller Leistungen der Signore Mazza,
Gerü, der Signori Ccrvati, Bastogi and Lodelti zog Mer-
cadante's Vestale nur wenig an. Als Fnrioso in der Do-
atzetti'scheu Oper gleiches Namens machte sich Herr
Bastogi Ehre, desgleichen Herr Tasca als Caidamä. Seine

Figlia del reggimento machte dem Furioso abermals Platz.

Lugano (italienische Schweiz). Auf dem hiesigen

October - Jahrmarkt gab man Bellini's Beatrice di Tenda,
worin die Casanova, die Dragoni, Tenor Laltuadn uud

Bassist Parodi uugetheilten Beifall erhielten.

Cassel, im Januar 1844. — Unser Opernrepertoir

ist wieder mit einer schätzbaren Novität bereichert wor-

den. Lindpaintner's neueste Oper: ,,Die sicilianische

Vesper" — Text von Heribert Hau — ist am 1. d. M.
hier zum ersten Mal in Scene gegangen und hat seitdem

zwei Aufführungen erlebt, von denen jedoch keine voll-

kommen geeignet war, das Publicum zum klaren Ver-

ständnisse des Werkes zu führen. Dem Libretto fehlt es

nicht ao wohl zusammengefügten dramatischen Effecten.

Wir erwähnen namentlich die Verschwörung des Johann

von Procida gegen Carl von Anjou ; die Entdeckung der

verborgen gehaltenen Gräfin Fondi, nach deren Besitze

Carl strebt; die Trennung der Gräfin von ihrem Gatten;

die Erinnerung an die Schreckensgeslalt des enthaupte-

ten Conradin von Schwaben, welche die Gemahlin Fon-
di's in dem geängsiigttn Gewissen Carfs hervorruft, da

sie seinen Liebesanträgen ausgesetzt ist und ihren Ge-
mahl im Kerker weiss; die Befreiung Fondi's durch die

reuige Aurelia, welche sich durch Liebesworte zum Ver-
rath der Verborgenheit der Gräfin bewegen Hess; die

Abfahrt der Flotte des Königs bei dessen Rückkehr nach

Neapel; die gewaltsame Entfernung des verschleierten

Weibes inmitten der Procession ; das Ertönen der schauer-

lichen Vesperglocke und der damit beginnende Sturm des

Aufruhrs und Gemetzels ; und endlich die Befreiung Siet-

hens, verbunden mit der Beglückung des geliebten gräf-

lichen Paares. Was die Composition betrifft, so dürfen

zwar nicht alle Nummern derselben in dem nämlichen
Grade pbanUsiereicb, melodiebaltig, schwungvoll und ori-
ginell genannt werden, jedoch bekunden alle eine so
höchst schätzbare Einsicht des erfahrenen Musikers, ein

I so erfreuliches Streben nach Einfachheit nnd Singbarkeit
der Melodie, so viel Klarheit und Fassliehkeit der Har-
monie, Angemessenheit und Mannichfaltigkeit der Instru-
mentation, dass schon um dieser, mebr lusserlicben Vor-

|

züge willen das Werk sich einer zunehmenden Tbeil-

I

nabme von Seiten des Publicums zu erfreuen haben wird.
1 Den Gesangpartieen gereicht es zum besonderen Vor-

j

theil, dass dieselben nirgends durch obligate Passagen von
einzelnen, beliebten Instrumenten verdunkelt, oder wohl
gar durch die ganze Instrumentenmaue völlig erdrückt

:
werden, was bei neueren Compositionen nicht selten der

|

Fall ist. Lindpaintner gehört zu den wenigen deutseben

,

Operncomponislen , welche in dieser Hinsicht das rechte
i Maats zu treffen und zu halten wissen. Dagegen ist et

für die Compositiou keineswegs vorteilhaft, dass nicht

j

alle Sätze in einer gleich vollendeten und bin und wie-
I der — namentlich überall da, wo es die Form des Tex-
i tes gestaltet — mebr symmetrischen Form erscheinen.

Die Schuld davon trägt indess, dem Vernehmen nach,
der Componisl nicht so oft, als man glauben sollte, in-

I dem die Isolirung mancher Tonsätze durch die mit dem
Musikwerke vor dessen Aufführung vorgenommenen mehr-
fachen Abkürzungen und Aenderungen entstanden ist.

Wenn wir auch voraussetzen dürfen , dass dieselben mit
sachkundiger Einsicht und nach reiflicher Ueberlegung,
ja selbst »um Theil mit Bewilligung des Componisten ge-
macht worden, nnd überdies noch aus der dankenswer-
ten Besorgnis* hervorgegangen sind, dass die Oper, voll-
ständig aufgeführt, zu lange spielen würde, so gereicht
doch unserer Meinung nach die Ausschliessung von Ton-
sätzen, sofern diese nicht eine ganze Nummer, sondern
nur einen Tbeil derselben trifft, dem Musikstücke zum
wesentlichen Nachlheil, vorausgesetzt, dass die ursprüng-
liche Form des Tonwerkes uoladclbaft war, was ja wobl
bei den Tonschöpfungen eines jeden gebildeten und er-
fahrenen Musikers ausser Zweifel steht. Es ist dämm an-
gelegentlich zu wünschen, dass die Verfasser von Opern-
bücbern denselben einen bei Weitem minder grossen
LeberOuss an Worten , als dies gewöhnlich der Fall ist,

I zu Theil werden lassen, da ein solcher wohl dem Com-
I ponislen die Bearbeitung erschweren kann, für die Com-
,

position aber meist wenig fruchtbringend, wenn nicht gar
nachteilig ist. Aber auch die Componisten könnten vor-
sichtiger in der Wahl der Textbücher sein and den Dich-
tern zeigen, worauf es bei der Erschaffung eines Toa-

|

Stückes — insbesondere in Hinsicht auf eine vollende-
i lere tonische Form — vornämlieh ankommt. Dann wur-
den manche (Jebelslinde gehoben werden. Lindpaintner
bat jedoch seinen Text musikalisch so gut zu verwen-
den gewusst, dass selbst trotz der oben erwähnten Ab-
kürzungen, wenn auch einzelne Tonsatze weniger ent-

wickeil, in einem mehr lockeren Zusammenbang und in

einer weniger geschlossenen Form, als andere, ersehei-

nen, gleichwohl keine auffallenden Sprünge merklich wer-
den. Wiederholte Aufführungen werden uns mit dem Ton-

werke, in welchem wir, nebenbei gesagt, in dem ersten,
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zweiten und vierten Acte die ansprechendsten und me-

lodiereicbsten Tonstücke fanden , vertrauter macben «ad

sam genauem Verständnis» des Werkes beitragen. Die

beiden stattgefundeneu haben uns nicht befriedigen kön-

nen. Namentlich war die Auffassung der einzelnen Par-

titen nicht bestimmt, die Ausführung nicht genau und
verständlich genug. Es erschien uns Alles nnr eingelernt,

nicht durcbgelebl. Die Leistungen des Herrn Biberkofer
(Carl von Anjoa) und Foppet (Johann von Procida) wa-
ren jedoch in mehrfacher Hinsicht lobenswerth.

Die Abonnement - Coticerte, welche von den Mitglie-

der« der Hofcipellr zum Besten ihres (Jnterstützungs-

fonds alljährlich wahrend des Winters im Hoftheater ver-

anstaltet werden, haben am 6. Oecenber v. J. begon-

nen. In dem erste« dieser Concerte kamen folgende Ton-

werke su Gehör: 1) Ouvertüre: „Nachklänge von Os-

sian" von Gade. Diese uns bisher noch unbekannte Com-
position, welche viel Schönes zum Genüsse darbietet and
insbesondere ein höchst lobenswertbes , acht künstleri-

sches Streben nicht verkennen lässl, werde von Seiten

aller Mitwirkenden sehr sorgfältig and geschmackvoll aus-

geführt und vom Publicum beifällig aufgenommen. 2) Zwei
Gesangpieeea von Bdiini, vorgetragen von Fräol. Eder.

War auch die Zusammenstellung der beiden Stücke un-

geschickt und durchaus nicht motivirt, so verdient doch

die Ausfuhrung lobende Anerkennung. 3) Sechstes Vio~

liöroncert von Spohr, vorgetragen von Herrn J. J. Bett.

Der Vortrag des junge« Virtuose« befriedigte nos vor-

zugsweise in den beiden erste« herrlichen Sitzen der

Compositum. 4) Arie aas „Joseph" von Mehul, vorgetra-

gen v«« Herrn Hädrieh, Di« Ausführung dieses einfa-

chen Tonstückes liess viel zu wünschen Übrig, da der

Sänger zwar schätzbare Mittel besitzt, dieselben ji!«t kei-

neswegs zu verwenden weiss, i) Fantasie für Clarinette

von Reissiger, geblasen von Herr« Holzappel. Der Vor-

trag des Solisten zeichnete sich darch Genauigkeit nnd
Festigkeit des Spieles vortheilhaft ans, entbehrte aber

nur gar zu oft der Nuancen, deren das tonreiebe Instru-

ment in so hohem, fast unnachahmlichem Grade fähig ist.

6) Vierte Symphonie (Bdor) von Beethoven. Dieselbe

gebort zwar bekanntlich nicht zu den grossartigsten des

in dieser Musik gattung als Muster vorlenchlenden Ton-
meisters, iedoch erseneint sie in Hinsicht anf Inhalt nnd
Form reich und vollendet nnd bis anf den kleinsten Ge-
danken hin tonisch motivirt. Ein Werk mit solchen Ei-

genschaflea übt einen hoben Grad von Anziehungskraft
anf das hiesige musikalische Publicum aus, dem nament-
lich Beethoven'scbe Symphonieen selten zum Genüsse
dargeboten werden, indem die Anzahl der bei ans ver-

anstalteten Abonnement -Concerte in der Regel nnr ge-

ring ist und andere Meislerwerke dieser Gattung auch
bedacht werden. Die Ausführung der Symphonie war,
einige wenige Störungen abgerechnet , vortrefflich.

Das zweite Abonnement- Coacert, welches am 3.
Januar Statt hatte, wurde mit einer für uns neuen Ouver-
türe von MüUcr zu Weissensee eröffnet, deren Ausfüh-
rung eine gelungene genannt zu werden verdient. Das
Tonstück selbst zeichnet sieh *a Hinsieht auf Inhalt nnd
Form des Allegrosaltes

, welchem ein langsamerer als

Introduetion vorhergebt, vortheilhaft am. Dieser ist je-

doch weniger tonisch aiolivirt und gerundet, als der eben
erwähnte, ihm nachfolgende Hauptsatz des Werkes. Die
instrumentale Einkleidung der eontrapuactiseh gut ver-

wendeten Gedanken des Haupisatees ist im Allgemeinen
zwar befriedigend , jedoch erscheinen uns einzelne , den
Geigen in der höheren Tonlage gegebene Passagen, wel-
che durch die Blasinstrumente zweckmässig gedeckt wor-
den sind, nicht bequem genug ausführbar. In Hinsicht

anf die Tonssteform des Hauptsatzes bemerken wir aus-
serdem noch, dass bei einem übrigens wohlthuenden Fest-
halten des durch das Hauptmotiv angeregten Rhythmus
doch der an einzelnen Steilen etwas einförmige Tonsatz
durch das Hinzurügen neuer — nnd zwar kleinerer und
bewegterer — Tonfiguren noch am Vieles an Lebendig-
keit und musikalischem Reiz gewonnen haben würde. In
Betreff des einleitenden Satzes in der langsamen Bewe-

Sing gesteben wir, dass der Ueherlrilt vom Dur- zum
oll • Geschlecht mit dem cboralmiissigen Motiv uns in

Inslrumen ulstücken , in welchen nicht, wie in Gesang-
Stücken durch den Text, ein äusserer Nölhigungsgrund
dargeboten ist, nicht ansprechen will. Schon oft hat man
in classischen Touwcrkeu die entschieden bessere Wir-
kung der angekehrten Folge von der Moll- zur gleich-

namigen Dur -Tonart erf4hren. Doch ist die eine oder
andere Wirkung noch nicht genügend erklärt worden,
und dürfte ihren Grund, unserer Meinung nach, in einem
anderen, als dem bisher angenommenen Princip des Moll-
Aoeordcs haben. Hiervon abgesehen, giebt das Werk einen
erfreulichen Beweis von dem schätzbaren Talent, gebil-

deten Geschmack nnd den acbtungswerlben KeuntnUseD
des Componisten, dessen fernere Productionen uns Er-
freuliches erwarten lassen. — Die zweite Nummer des
Concerles bestand in einer Arie aus ..ßelisario" von
Donixetti, welch« an sich nur eiaen geringen musikali-
schen Werth besitzt nnd zunächst durch eine gute Aus-
fünrung dem Zuhörer Interesse zn gewähren vermag.

;

FräuL. Low war am eine solche bemüht; ihr Vortrag
wurde iadess durch eine dunklere Färbung und häufigere

l
wie auch auffallendere Schatlirung eiazelaer Siellea an

;

Lebhaftigkeit des Ausdrucks gewonnen haben. Die Töne
der Sängerin erschienen übrigens durchgängig wohlgebii-

i
det uad wirkten im Klange nachhaltig. — Darauf trug
Herr fVeidemüJUr Spohr''s neustes Vioiincoaeert vor.
Wir zählen dieses Tonslück zn den schwierigsten Con-
certen de* Tonmeisters und säumen darum länger nicht,

Herrn IVridemüiler's höchst schätzbare Fertigkeit anzu-
erkennen, weil uns in Hinsieht auf den mechanischen

;

Vortrag nichts zn wünschen übrig blieb. Der ästhetische

Vortrag war dagegen von dem fleissigen VirtuoseD zu
wenig berücksichtigt worden, denn der Künstler verhielt

sich bei der Darstellung des von ihm gewählten Tonge-
bildes zu passiv, er reproducirte zu wenig aus sich selbst

und eben darum vermochte ans sein Spiel nicht in dem
erwünschten Grade zn erwärmen und zu beleben. — Die
nun folgende Nummer war eine Arie aus MozarCt „Fi-
garo," welche von Herrn Verska mit mehr Sicherheit,

als Delicalcsse ausgeführt wurde. Der Sänger hätte sieb

• bei dem Vertrage dieses Touslückes mehr Zeit lassen

aad seinem Gefühle mehr Raum gebea dürfe«. — Zum
Schlüsse des ersten Taeiles hörten wir Inlrodurtion und
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Variationen über ein Duo ans Mozart'* „Don Juan" ffir

i'ianoforle von Chopin, vorgetragen von Herrn Deichert,
Dieses Concertalück bietet bekanntlich der Schwierigkei-

ten für den Vortragenden nicht wenige dar. Wenn avcb
die Ueberwindnng derselben dem jungen Pianisten zum
Lobe gereicht, so gebricht es seinem Spiel im Allgemei-

nen noch' an Gliille und Eleganz und insbesondere bei

der Sonderang der mit einander gleichzeitig fortschrei-

tenden, Passagen von verschiedenem Cbaracter an Deut-

lichkeit. Zur befriedigenden Ausführung solcher Tonfigu-

ren , wie sie Chopin in diesem seinen Tonwerke oft in

rapidester Bewegung vor unserem Obre vorü'bereileo lässt,

ist, wenn die Tendenz des Componisten vollkommen er-

kannt werden soll, die Selbständigkeit nicht nnr jeder

Hand, sondern auch jedes einzelnen Fingers erforderlich,

indem in diesem Tonwerke bekanntlich die Ausführung

von ungleichartigen Tonfiguren, welche zwar eine gleiche

Deutlichkeit, aber einen ganz verschiedenen Ausdruck er-

heischen, oft sogar einer Hand allein anvertraut worden
sind. Uebrigens mögen wir geru manches minder Gelun-

gene bei Executirung dieser Compositton einiger Befan-

genheit zuschreiben, deren sich wohl selten ein Virtuose

bei seinem ersten Auftreten gänzlich zn erwehren im

Stande sein möchte. — Den zweiten Theil des Concerts

bildete Spohr's Symphonie: ,,Die Weihe der Tone," ein

Werk, an dem wir uns schon oft zu erfreuen Gelegen-

beil hatten und dessen zweiter, dritter und vierter Satz,

namentlich sowohl von Seilen des Inhaltes, als rücksiebt-

lich der Form, ausgezeichnete Schönheiten enthält, wel-

che wir hier wohl als dem gebildeten musikalischen Pu-

blicum bereits bekannt voraussetzen dürfen. Leider war
gerade die Ausführung des zweiten , dritten und vierten

Satzes weniger befriedigend, als die des ersten. Im zweiten

vrrmisaten wir die bei früheren Aufführungen gewohnte

Präzision im Zusammenspiel und die nöthige Delicatesse

bei dem Vortrag der eben so sinnig erfundenen, als zart

instrumentirlcn Hauptmotive. Im dritten hatten manche
Eintritte in den Blasinstrumenten fester und energischer

«ein dürfen, und im vierten wäre bei dem Eintritte der

Blasinstrumente nach dem Pauken -Solo

keil und Zartheit zu wünschen gewesen.
(Oe.ohlo.i folgt.)

Feuilleton.
Die enter de» Namen „ Association de« Arlistes-Mnsicieua"

m vorigen Jahre io Pari* gebildete Gesellschaft zur Unterstützung

verarmter Musiker und ihrer Familien, deren Statuten S. 489 de*
voriges Jahrganges dieaer Blätter mllgetbeilt worden , hielt am
21. Jaaaar ihr« erste jährliehe Hauptversammlung, anter dem Vor-
sitze des Bareos Taylor, de« Gründer« der Gesellschaft. Seerelär
Genevag trog den Hecben*ebnflsbrricbt ver, an« welchem sich er-
gab, da«« sich die Einnahme de« Verein* im Jahr» lKi3 «uf 12 383
Pranken belier. theils dnreh die regelmässigen Beiträge der Mit
glieder, theils dnreh anstererdentliebe Schenkungen, theils dnreb
den Erlrag eines Coocerles. Voo jener Summe sind 10,000 nnd
einige banden Pranken in Staatsräten ziatbar angelegt; der
Uebnrtcbas* ist tbails aar (tatuieagemätaea Unterstützung von
Musikern, tbeitt zur Dnekuoz der notwendigen Uukuslea vevaua-
gabt worden. —

Den Statuten gemäss hatten neun Mitglieder des Comite aus
demselben nusiuschcidea (ein Antrag auf gaoaliehe Bineuerung
de* gesäumten Comite'* fiel durch) ; da« Loa« traf die Herren Be-
chern, Bertiot, Caraffa, Girard, Edou. Monnait, Aargeot, Sfion-
tini, Tolbecque, Zimmermann. Diese Warden siimmtlieb wieder
gewühlt, mit Ausnahme des Herrn Aargeot, an dessen Stau die
Wihl suT den Lekanaten Pinnefnrlefnljriiuiilea Krard fiel. Letz-
lerer schenkte dem Verein einen Flügel seiner Fabrik; eia ande-
res Coarilemilgiied fiigle eia Geschenk van 1000 Musikstücken hei
Diese uad jene* Instrument werden nnn zum Vortheile der Ge-
sellschaft verloost, das Loos kostet einen Franc.

Die Gesellschaft, deren Existenz und Weiterverbreitnng gesi-
ckert ist. zahlt jetzt über 1100 Mitglieder, viele davon auch aus-
serhalb Frankreich«.

Das diesj übrige Musikfeit de« pfalzisehea Mnaikvereia« wird
am 31. Juti und I. August in Zweibriicken aaler Mendeleeohn's
Leitung gefeiert. Zur Aufführung kommen feigende Musikstücke

:

Erster Tag: hfendehtohn'e Oraterium Paulus. Zweiter Tag: Ddur-
Sympbonic von Beethoven Bnndeslied vnn Martehner; Die erste
Walpurgisaacht von Goethe und Mtnd '

Da« zweite Concert des Pariser Coaaervatarinn* der Mus.k
brachte folgeade Stücke zur Anführung: Motart'e Symphonie au*
Cdur (mit der Seblnufuge). — Meeresstille und glückliche Fahrt
van Beethoven (scheint nicht sehr nD^esprtiefaen zn haben).
CoacerUatz für die Flöte von Tulou, geblaaan van Dorne.
Matette von Moxart: No pulvis et cinl« elc. — Ddur- Symphonie

Conradin Kreutzer ist In Pari*

leger zu Granada al* Uaa notte a Granä
üenischen

i seia Nachl-
ässigen ita-

Adam'i neueate Oper : „Cagliastro," Bneh von Scrfbe, seheint
in Parts keiae glänzende Aufnahme gefandru zu haben. — Dage-
gen gefielen die neuen Opern Ladislaus fluoyadi, ron dem Cspell-
meisler Front Krkel zn Pestb ; Carl XII. oder der Bürgermeister
voo Zirkow, von dem Comiker Hohmann an

"

Caitelli erzihlt in dea Grenzboten, dn«« ihm die Verferti-
gung des Bncbes der „Schweizer- Familie," welches sechs Auf-
lagen erlebte, and obwohl die Oper auf allen Bühnen unzählige
M*Ie aufgeführt wurde — in Allem nur acht Guide» Conv.-M.
eingetragen habe.

Ankündigungen.
In der T. Traiiiv»eln'»cUeii Bach- nnd Musikslienhand-

laag (J. CutttnUg) ist ersebieaea ;

Fink, Dnv^ ftahn : „Her Herr ist Kinos/' für Mannergc»»n|;

(Solo .ud Chor). Prei. «le»
| £JifjfJB *f

,

|o Sgv.

Üroll, A.K., Op. 86. „Barmhmuj »nd y»«<%" Ticr*tinrn»ig

b, 9 flgxUse», Viola,

MiSge.
(mit BeK lei«unB Ton 8 Viol., 1

Violoneelle und Contr.bass).

Hole, 2 Oboe«.

I'reia jede? einzelnen Sin

Stimmen 1 Thlr. 9d, Sgv.

tf Sgr. 10 las«..

lauer, A. Bdl., QnarlrHo a Conane per voei «Ii Soor.,

Prda ItS Sfr.Ten. e Btsso coli*

Wlf

a coli" aeeentp. di Pi.nofoete.

Willi., Op. »8. JSKn«* ma der Rmderith, 19
lioffmann von Fallersleben, ana dea Knaben Wujn-
A. mit PiaDoreHeJtegletla**;. Preis 95 Sex.

PunofoHc. Prcli 7^- Spr.

i, amvsraramMaaaum, Sonate f. Pftc. Op.l. P*. SöSff
,
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Bändels
Pianoforte-Conoortviertes ruwoiorivvuuucrt au m u«u

,

welches Herr Mortier dt Ftntmme im Mime* Coneerten in Paris,

Berlin, C6ln, n. i. w. mit allgcmeieem Beifall vorgetragen hat,

ist anter der Preste.

Berlin, rlehlealncrr'uhc Bach- und Maaikelieokaadlang.

bei C?. F.

l«r, ufal., DieZigeaner
gm für Solo- and
Orchesters oder
pouisten. Op. M
NB. Die Instrumental - Begleitung

in L

Hhapmdie in 7 Gesan-

mit Begleitnag
TOI

eipzig.
Thlr. Ngr.

2 20

ob Stimmen ist in correcter Abschrift

VerlagshanJIuog sa besiehen.

i Partitur

dorch die

Ofirrner, Jl., Acht L
stimme mit Begleitung

— — Dieselben einzeln

No. 1. Leid and
.. 8.

5.
4
K.

6.

7.

8.

eder und Gesänge für eine Sinfj-

brte. Dp. 10. Comp!de«

Freoa"
Frühllngauiorgcn

Lied tob R. Barns I

Kl.ge und Bille /
'

Des Vogels Fn
I.iebrtbeimsth .

Are Marie
j

Liebe

auptmnnn , W., Sechs deutsche Lieder mit Be-

"citang des Pianoforte. Op. i. Neue Aallage...

Variation« aar (rote «in Italiens

eiciti

Hfl.

1

8
n

»*
8

7»

1»
poar

10

i*>n, Fr
.

le PWno e 4 snaia». Op. 68.
No. 1. La Zalra

J

S. La Niohc
S. La Normo i

JitiiMn, 1a- Troia Qastoors poar dem Moloos, Viola

et ViolooceUe. Oenr. 61t. Na. I, 9, S a I

rede, S. W., Premiere Conrersatie« an Pia-

a 4 mains, arraug. p»r H. Knke d'apre« U Coa-

ponr deru VioUos. Op. 80 1

oxieme Conrersation an Pianoforte a 4 meine,

ang. aar H. Bake d'apres les Variationj brill. paar

Viele» aroe Oreheatre. Op. 18 — 80
lutroduction et Variatioas poar Clarieette avec Or-

chestre. Op. 198 1 80
— — m£me bthc Piano ... — 80

- 7*

7t

Second grsnd Trio pour Pi.no, VtoloB et Violon-

cell«. Op. 150 5 —
Deuz Marcbes miliUire* poar Piano

.

Eer, Rieh., Trio fädle et agreabl poar Piano,

nr an theme de Niobc

DO

LacI«P( Rieh., Trio fädle

Violen et Alto. Oeav. 1

KieBteke, H«, Varialions brill

poar U Piano. OeuT. 94 — I7f
Troii Mazurkas brillantes pour Piano. Oeur. 2iS. — 10^

Deaizetti. Ocbt. 22 1 —
Rr Inniger, C. O., Sisieme Qaatuor poar Piano,

Violoa, Viola et VhloneeUc. Op. 173 S —

Bei sn-s» «* He in Prag let gaaa neu er

Latsltxk7. JL, Daoro Walser. Op. 88, für das Pfte. 48 Kr.

Derselbe in 4 Dioden. 1 Fl.

2 Fl. 50 Kr.
VaLccr fax d, Pfte. öp. 4i$ Kr.

216

, Tat., Drei Gedickte toa M. Sabrssl tkr eine

Singstiuioie mit Begleitung des PUoeforte. SO Kr.

Pietzler, Jon., Das leUle Lied. Für eine Singstimme mit Bo-

gleilang des Pionororte. 18* Werk. 80 Kr.

Tamasrhek, W. «I., fUpsodies p. Piano. Oenr. 110. I Fl.

Veit, %%. H., Seena Gesaage fftr eine Singilimme mit Brglei.

long des Pianoforte. 81* Werk. 1 Fl. 18 Kr.

Dieselben rinicln

:

No. I. Und wümtens die Blumen tob Btiiu. 90 Kr.

9. Ständchen von /*'. RurkerU 90 Kr.

„ 8. In die Fremde ron Frcibcrrn s>. Eidumiorf. 20 Kr
4. Triolett Ton 4. Tändln. 18 Kr.

„ 8. lolermeaio ron J Freiherrn v. Bichtmdutf. 18 Kr.

„ 6. Am Abende ton ßuekrrt. 20 Kr.

Veit, V% .Vt« Fantasie Stock, No. 1, f. d. Pfte. 98* Werk. 48 Kr.

FrOClaeaiUB, Jotl., Präger Locomotire. Drei Polka Ar das

Piaaoforte. 80 Kr.

Seoegalia Galopp (Na. 143). 18 Kr.

WeNelftky, F. Ä., Frohsinn aaf dem Lande. Drei Polka

für das Pianoforte. 80 Kr.

Kraus, A. f
Hambargrr Polka für da« Pfte. No. 184. 18 Kr.

Wasetm, F. U.^ Veronika Polka far d. Pfte. No. 186. 18 Kr.

Stern Galopp für das Piaaoforte. No. 197. 18 Kr.

Adler Polka far das Piaoeferte. No 188. 18 Kr.
Freandscbafts Polka für das Ptaooforle. No. 180. 18 Kr.
Ebeitcaa erscheint t

liSsbltxUy, Joa^ Nener IssmetfrAa Galapp, 99* Werk, far

das Pianoforte, su 4 Händen und für Orchester.

bei Ankanf der 1

Cmj. Doniietti componirten Operi „Don Pssaoale" das erlangt«

Kigentbansorecht derselben für Dealschlond in den offentlicbca

Blattern aageteigt haben, so ist dock in der Leipaiger Allgemeines
MutikaliBcben Zeitung No. 1. vom 8. Jannar 1844 die Oper „Doo
Paiaoale** in eine* deutschen L-rbersctsung von Herrn Cmrt CoUmmk
in Frankfnrt a. M. den Bübnen-DirccUeaeo angebofen worden.

Nachdom nun der hohe Bandestag die Verfasser muiikaliicher

ConipOkilionen und draroatiirbrr W rrkie gegen unbefugte AafTub-

rung im dentschen Bundesgebiete mit Beoeklass vom 99. April

1041 in Scbuts su nehanen geruhte , so erlauben sich die Gefer-

tigtea den geehrten Buhnen. Directionen bekannt su maehett , dau
dieselben den §. 4. der obigen hoben Verordnung, sufulge dessen

nebst drn nach den Lsndeigctetxcu zu leistenden Tollen Sebnden-

eraatie stet* und für jeden Fall der gaaae Betrag der Einnahme
von jeder anbefugten Aufführung ohne Absug der onf dieselbe« ver-

wendeten Kosten «ad ohne Unterschied, ob das Stuck allein oder

in Verbiadoag mit eisern andern den Gegeaslaad der Aoffuhmg
gemacht hat, in Beschlag an nehmen , gegen obige aof die Berio-

träeblignng ihres Eigentumsrechtes gegründete Speeolation in der

ganien Auidebnnog in Ansprach sa nehmen , and bei jeder ohne

ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgten Vorslellaag dieser Oper

in Anwendaag so bringen entschlossen sind.

Uebrigens sind die Gefertigten bereit, den geehrten Bühnen
DirectioBea die Partitur der Oper i „Dm Pasqoale" mit deutscher

L'ebersetsung ron üeixrick PrerJi auf recbtmsuigcin Wege unUr
den billig.len Bedingungen sa Überlaasen.

Wien . den 19. Febroar 1844.
A.

Erklärung

.

Ich bestätige hiermit, dass die Herren A. fNoseUa Bf

im Wien dos Eigen thumireeht der Parti!

ten Oper i „Den Pascjuale" von Herrn

eben seh diese Partitur für Italien and Deutschland

überlassen habe. x»rolge des tob mir mitgrfertigtrn Vertrages d. d.

Wien, den 20. Juni für Deutschland erkauft haben, und

daas demzufolge die Herren A. DtmbtlU % Cosas«, in gsa« Deatecb-

Isod als die alleinigen rechtmässigen Figentbünser der Partitur der

tob mir componirten Oper: ..Don l'axjoale u tu betrachten sind.

Wieo , den 17, Februar 1844.
•• DoalmeMl.

Droek and Veriig von Breitkopf und Härtel in Leipzig upd
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Beschreibung der vor zwei Jahren erbtnten grossco Orgel lo der Stiftskirche in Osseg in

— IfutkmMen . Aus Leipzig. Am Cassel. (Beschloss.) - FcuilUto*. — Anhanligiu.,j

u. ». w. —

Besehreibung
der vor zwei Jahren erbauten grossen Orgel in. der

Stiftskirebe zu Osseg in Böhmen, nebst biographi-

scher Notiz Ober deren Erbauer und einigen all-

gemeinen und beurtheilendcn Bemerkungen.

Unterzeicboeter , den eine Ferienreise im Sommer
vorigen Jabres Bach Böhmen führte and der dabei Osseg

berührte, verwendete einen Tag mit dem grösslen Inter-

esse zur Durchsicht des eben genannten herrlichen Wer-
kes und zum Spiele auf demselben. Der dortige Subprior
sowohl, als der Cislerzienser- Ordens- Priester Athana-
sius Bernhard, als Regens Chori. waren so freundlich

und gefällig, mir nicht nur die Gestaltung allenthalben

angedeiben zu lassen, sondern mir in Allem selbst bilf-

reiefae Hand zu leisten and nicht minder mich auf Dieses

und Jenes aufmerksam zu machen. Das Werk ist mir so

interessant erschienen und in seiner Einrichtung dabei in

so Manchem vom Bisherigen abweichend, dass ich es nicht

für überflüssig balle, dem grössern musikalischen Publi-

cum darüber einige Millbeilungen zu machen.
Es mag die Disposition dieses Werkes vorausgehen,

die ich in ihrer Genauigkeit eben genanntem Pater A.
Bernhard hauptsächlich verdanke.

I. Disposition.
A. lisupt - Manual.

1) Priaeipal 10 Fat« von Halt '.vorn Orgelbauer Board»» '}, Bruam-
»es«, geoannt), 6i Zoll weit mensurlrt; spricht leicht so and
Bit einen volle» runden T»n.

2) Priaeipal 8 Pom von reinsten Zi»n, mit uor| Zusatz, 5t Zoll

weit; Ten vall. straiebartig.

3) Qniatndcna 16 Fuss 0 Zoll. behirtet; die Qoiate anr ssafi

anseblageod, wegen »einer reinen gleichen Intonation aosge-
seiebnet.

«) Gemehora 8 Fus», 5J Zoll weit; boraartig, aber sann singend.

5) FUie 8 Fans, 4J Zoll weit; äaaserst rein nad gleich im T»ae.
ö) 3»lieioo»l 8 Fua. 4i Zoll weit, bebnrtet; ein wegen »einer

Lieblichkeit und leichten Ansprache besonders eoszoseichnen-
de» Register.

7) Spitzflbte 8 Fnss. am Labinm 5i Zell weit ; das sanfteste Re-
gister in der Orgel.sister in «er urgei

8; Quinudena 8 Fna», 4 Zoll weit; sehr

9) Oetava 4 Fnu, 3t Zoll weit; ist mehr

*) Goos ktenea wir ans mit den Namen nicht einversteben, da
an anter Beardoa doch wohl mehr eine Gedaetsiimm» ver-
steht. Der f'erf.

10) Besselhorn 4 Fnss offen von Zinn. 4 Zoll weil, schürtet; bat

einea volleo säuselnden, hornartigen Teo.

11) Quiata 3 Fat». 2* Zoll weit.

12) Superorlav 2 Fnss, 2r Zoll weil, bebnrtet; Klangfarbe wie

Bassethorn 4 Fass.

13) R»u*ehquinl2Fns»4fach Cgge; repetirt io der vierten Oetave.

14) Mixtur 2 Fos* 5facb Cegee; repetirt io der dritten Oelave.

13, Coraelt2 Fuss 6r»eh Cgctge; repetirt ia der sweiten Oelave.

B. Bruttwerk.

1) Priaeipal 8 Fuss »Ben, S Zoll weit} von »»öfter »treiebarti-

ger Intonation, ein vorzügliches Register, besonder»

zur Bezeichnung einer frommen biogebenden
"

2) FISte 8 Fom offen, «i Zoll weit; voe der Maaual- Flute <

Mensur aad sanflerea Ton verschieden.

3) Gedaet (lieblieb) 8 Fa»» van Holl, 3 Zoll weit; das

Hegister der Orgel, ganz rein iatonirt.

4) Bonrdon 8 Fos« von hartem Heize, 4 Zell weit;

in die Qoiate tönend, eine prächtige Füllstimme.

5) Octnvs 4 Fnss, 3i Zoll weit; hell nad kräftig.

6) Fngara 4 Fuss, 2+ Zoll weit; sehr saaft.

7) FlUle 4 Fa»», 24 Zoll weit; schon iatonirt.

8) Quint» 3 Fu»«, 2$ Zoll weit.

9) Superoctav 2 Fass von Zian, 2 Zoll weit.

10) Mixtor Ii Fass 5f»cb Ceege, offea
;

repetirt in der dritten

Oelave.

11) Cymbel 1 Fua Cgc 3fach ; repetirt ia der zweiten Oetave.

G. Ptdat.

1) Principal IG Fos» von Zinn, 10 Zoll weit (das tiefst« C wiegt

125 it.).

2) Sabbass 32 Fass von Holz, llj Zoll weit; in der »raten Oetave

gedeckt, hebertet der leichlern Ansprache wegea.

3) Violoabas» IS Pnss von Holz, 9} Zoll weit; voll, darebgreifead.

4) Prioeipalbaas 8 Fass offen, voo Zinn, <i Zoll weit.

5) OeUvbis» 8 Fm» vnn Hols, H Zoll weit.

6) Posinne 8 Fnss, ein Rohrwerk mit

9 Zoll weit.

7) Qaiolbas» 12 Pus» von Holz, 7 Zoll weit.

8) Mixtnr voa 4 bi» 2 Pas», Cege 4fach von

gedeckt.

II. Bemerkungen zur Disposition.

Anzahl der Pfeifen i

a) Haupt in nn aal i 1377, auf eine Taste 27.

I) Brnstwerk: 867, aar eine Taste 17.

yj Pe«al> 242, aar eine Ta.te 11.

6) Vorbereitete Verstärkung: Noch eis Peaitiv (sa einem

Manual) cinzaatelleo in die Fullongeo des Haupikürpere von

»ieben Stimmen: 1) Geigen -Principal 8 Pia». 2) Copuls ma-

jor. 3) Copola minor. 4) Oclava 4 Fos«. S) QnlaU 3 Fuss.

6) Soperootev. 2 Fna*. 7) Mixtur M Fna«, dfoeb: gege.
Im Peefala ist für eiae I'osannn 1 G Fnss vorberritat.

e) Klangfarbe der Orgel.

Diu der Charactcr dieser Orgel vorherrschend weich, i»rt,

, erhaben nnd kr.flvoll ist,
"

OcUve

46. Jahrgang. 13
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ntitgetbeilte Disposition an; vollkoHea eiostimmen wird »ber

jeder Keaner, der die Fread« kalte, lie in dea hauptsächlich-

sten Nuancen xi büreo.

III. Aeussere Beschaffenheit,

a) Orgelkorpcr.

Der Haupikb'rprr rdr's Manual ood Pedal in 33 Sehob 6 Zoll

hoch, 26 Schuh breit, 7 Sebub 2 Zoll lief, fallt die gauie

Wölbung der Kirche aus and ist in fünf Pfeifentbürme ge-

tbeilt; Pedal -Principal 16 Fuss ood Manual- Principal 8 Fuss

in Prospcelc.

Die Maneal- ood Pedal • Windlade, jede 4 Scbub lang, 4 Sebob
3 Zoll breit ood 7 Zoll tief.

Der Körper dri Uruslwerks beliebet ans drei Pfeifenthürnea,

wovon jeder der twei Seitenlhiirae 10 Fuss hoch ist, und hat

im Progerie Principal 8 Fuss ; die Wiodladc i»l 9 Scbub
lang and 3 Scbub breit.

I' Die »erb« grq»»i?n Bälce sind Spanobälge, jeder 12 Schub lang

und 6 Scbob breit und haben fegen 280 Druck.

e) Windstärke: Nach der Wiadwaage 30 Grade.
«*) Kosten: Die Orgel kostet, Alles eingerechnet : 8180 fluiden

36 Kreuaer Conv. - Münte.

IV. Biographische Notis des Erbauers.

Der Erbauer dieser Orgel, Frans Feiler (geb. 1785

und gestorbeu 1843 am 1. Juni), war von seinem Va-

ter zum Schneiderbandwerk bestimmt, lernte aber neben-

bei Musik und wurde als Singknabc auf dem Chore sei-

nes Geburtsortes (Königswalde unweit Tetschen) verwen-

det. Wundersam von den Tönen der Orgel ergriffen, flng

er schon als lSjähriger Knabe an , ganze Oclaven von
Holzpfeifen zusammenzustellen. Von seinem Valer und
Lehrmeister wegen seiner Vernachlässigung des Schnei-

derhandwerks oft hart gezücbliget, wusste er sich im —
Holzstosse seines Vaters eine geheime Werkställe zu be-

reiten , wo er unbemerkt in Nebenslunden seiner Lieb-

lingsbeschäftigung nachhing. — Hier suchte er ein klei-

nes Orgelwerk schon in seinem 14. Jahre zu Stande zu

bringen, wo ihn besonders die Anlage und Einrichtung

der Windladc , deren er noch keine gesehen , in grosse

Verlegenheit setzte. Doch Aachdenken überwand die

Schwierigkeit, und es gelang ihm, ein Werkchen von
zwei Holzstimmen und drei Oclaven zu Stande zu brin-

gen, welches so eingerichtet war, dass, während er mit

der einen llnod spielte, er mittelst einer Kurbel durch

die andere Hand den Blasebalg in Bewegung erhielt. In

seinem 18. Lebensjahre elablirte er sich als Schneider-

meister in seinem Geburtsorte und verwandle alle übrigen

Groschen , um sich die zum Orgelbaue nölhigen Werk-
zeuge und Itequisilen herbeizuschaffen. Noch in demsel-

ben Jahre arbeitete er ein Werk von drei Zinnstimmen,
einer Holzslimtne und einem acblfüssigen Pedalsalze, das

der Wohlgclungenheil wegen die Gemeinde von Nieder-

5rund für ihr Kircblein erkaufte. In den Jahren 1809—
813 Ihal er Kriegsdienste als Bandist, wodurch sich seine

Kenntnisse in der Musik bedeulend erweiterten. In Folge

der Schlacht bei Kulm wurden in der Gegend mehrere
Orgeln zerstört, und das war nun die eigentliche Ver-
anlassung, dass sich Fetler seit 181? ganz allein dem
Orgelbaue zuwandte, und seil dieser Zeil hat er 36 theils

kleinere theils grössere Werk« erbaut, die alle Beifall

fanden. Seine Slirke zeigt sich in den Arbeilen im Flö-

tenwerke $ hier hat er es zur Meisterschaft gebracht.

So viel von einem Manne , den wahrhaft künstleri-

sche Begeisterung und Genie unter seinen Zeitgenossen

gewiss auszeichnen und den die Nachwelt gewiss immer

in Ehren hallen wird.

Seine Söhne treten in die Fusstapfen ihres Vaters,

und es können die Gebrüder Feller mit Hecht dem Pu-

» blicum empfohlen werden ; es sind zwar einfache, in ih-

rer Kunst aber ausgezeichnete Leute, welche solid und

schön arbeiten, und, was nicht weniger werlbvoll ist,

gewissenhaft sind. Vorzüge, die sie vor Mauchem ihrer

Kunstgenossen auszeichnen. Franz besonders, der älteste

von ihnen, ist ein Mann von wahrer künstlerischer Be-

!
geisterung, von seinem verstorbenen Valer vou Jugend

auf zu den feinsten und schwierigsten Arbeilen verwen-

det, in seinem Fache vielseitig gebildet und erfahren,

i ein junger Mann , der mit noch mebr Geist das Werk
seines Vaters fortsetzt und auf den Böhmen mit demsel-

ben Becble stolz sein kann, als Sachsen auf seinen Jahn,

Jehmlich und neuerlichst Gothel.

V. Allgemeine beurt heilende Bemerkungen.
Soll ich mich vorerst noch über die Wahl der Stim-

men beurlheilend aussprechen, so kann man sich mit ihr

i vollkommen einverstanden erklären und muss einen et-

waigen Tadel, als bätle die löfüsstge Principalslimme von
Zinn in's Manual gestellt werden müssen, völlig zurück-

!
weisen, da die l€füssige Holzstimme, die Feller in's Ma-

I nual gearbeitet hal, in Bezug auf Tonfülle und Reinheit
I des Klanges dem Principal lo Fuss von Zinn nicht nur

ganz gleich kommt, sondern die zwar sehr fleissig und
gut gearbeitete Pedalsümme in mancher Hinsicht noch

übertrifft. Denn da dieser Holzprincipal nicht im Pro-

speete ist, so konnte er behaftet werden, wodurch die

feinste und gleichste Ansprache erziell wurde, — wäh-
rend Pedalprincipal 16 Fuss von Zinn unbebärtet bleiben

musste, mithin in Bezug der Ansprache dem jetzigen Ma-

[
nualprincipale nolbwendig nachsteht. Ich lasse mich na-

i mentlich über diesen Punct des Weiteren deswegen aus,

um auf ihn ausdrücklich aufmerksam zu machen , wenn
man in die Lage kommen sollte, ein ähnliches Werk zu
disponiren, und bitte deshalb, diese meine Bemerkungen
einer sorgsamen , aber ruhigen uud unparteiischen Prü-
fung zu unterwerfen. Eine grosse Prospeclstimme, meine
ich (so abweichend es auch vom jetzigen Gebrauche ist),

wird für's Manual immer ihr Misslicbes haben, während

|
sie als Pedalslimroe für die Pfiiuduolen des Grundbasses

j

vollkommen geeignet bleibt. So viel zur Verteidigung
> der Disposition Feller's. Was ich daran geändert wünschte,

!
wäre elwa Dieses : Ich würde Quintgetön Iß Fuss in's

I
zweite Manual disponirl und statt dieser Stimme für's

Hauptmanual Grobgedacl 8 Fuss bestimmt babcu, aus fol-

genden Grüudeu. Principal 16 Fuss von Holz bebärtet,

dürfte kräftig genug sein, um einem Manual, wie das
dieser Orgel ist, seinen männlichen feierlichen Cbaracter

zu geben , während das Bruslwerk durch Quinlgetön 16
Fuss, wie man sich durch die Koppel vollkommen über-

zeugen kann, ungemein an Ernst, Fülle und Nachdruck
gewinnt, ja selbst zur Ausführung grossarligcr Fugen
und anderer grösserer Orgelsachen geeiguel wird , wäh-
rend es jetzt doch im Vergleiche gegeu das Hanplmanual
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nur ein Knabe ist ; durch Quintgetön 16 Fius wurde es

Eum kräftigen Jüngling herangereifl sein, der munter und
freudig seine Stimme erbebl, und der Abstand zwischen
ihm und dem Hauptmanuale wäre zwar immer noch be-

deutend, aber doch uicbl so wie jetzt. Ferner würde ich

mir im Pedale noeb Gedactbass 16 Fuss disponirl haben,

um die so schönen nnd wahrhaft singenden 8 Fuss-Stim-

men dieses Orgelwerkes im Einzelspiele mehr wirken las-

sen zu können, da der muntere Violou 16 Fuss und der

ernste gravitätische Principal 16 Fuss zu solchem Spiel,

wie ich es meine, doch immer weniger geeignet sind.

Noch möchte zu bemerken sein, dass säinmlliche

Conducte der Prospeclpfeifen von Zinn gearbeitet sind,

ond sämmlliche Zinnpfeifen von gleichem Metalle , näm-
lich von feinem Graopner Zinn mit nur Zusatz. Be-

kanntlich aber steht das Graupner Zinn in noch höherem,
wenigstens gleichem Werthe mit dem Englischen; es ist

daher das Urgelmetall durchaus sehr fein, da man ein

121öthiges Berliner Probezion schon für ein gntes und
feines hält, das Metall dieser Orgel aber beinahe durch-

aus 14lölbig ist.

Zsebopau, im Februar 1844.

Carl Geistler, C.

R F. C E N 8 I O ti E R,

Protestantische Kirchenmusiken , auf alle Feste des Jah-

res, nach (den) Worten der heiligen Schrift, leicht

ausfuhrbar und vorzüglich Tür Kirchen kleiner Städte

und des Landes. No. 1. Musik zum Brndte- Dank-

feste, componirt von Julius Hopfe. Op. 32. Kl. Fol.

Eisleben, bei G. Reichard t. Preis 1% Tblr.

Wirklieb gute, d. b. wahrhaft kirchliche, und dabei

leicht ausführbare Kirchenmusiken, geeignet zur Auffüh-

rung durch die in der Regel sehr beschränkten Mittel

kleiner Städte und grösserer I^mlgemcimlen (bei den klei-

neren sollte man die, nach unseren Erfahrungen, fast im-

mer höchst erbärmliche nnd die Andacht nur störende

Kirchenmusik lieber gar nicht mehr statnireo), sind eben

noch nicht viele vorbanden, wenigstens nicht im Drucke,
und von diesem Gesicblspuncle aus können wir das Un-
ternehmen des Verfassers nur willkommen heissen. In-

des* wird er, wenn es ibm mit dauerndem Erfolge ge-

lingen soll, bei den etwa nachfolgenden Arbeiten die

Haupterfordernisse einer guten Kirchenmusik : Kraft, Tiefe

und einfache Grösse des religiösen Gefühls, bei möglich-

ster Gedrungenheit der Form, noch ernstlicher anzustre-

ben haben, als es noch bei diesem Werke der Fall ge-

wesen. Wir sagen nicht, dass vorliegende Canlate des

religiösen Aufschwungs crmangle, oder dass sie in einem
zu prunkvoll- weltlichen

,
oder, in melodischer Weise,

susslicb frömmelnden Style gehalten sei. Nur vermissen

wir noch jene höhere Wethe religiöser Begeisterung, durch

welche die besten Werke dieser Art das Gemüth unwill-

kürlich der Welt entrücken, um es in das Allerbciligste

der Religion einzuführen. Der Text vorliegender Can-
late ist aus Psalmenslellen wohl zusammengesetzt. Sie be-

steht aus drei, in technischer Hinsicht <fcr Hauptsache

i nach wohlgerat benen Sätzen , nämlich einem Chore, Al-
legro C-Tact, in Cdur, einer ansprechenden, gut in der
Stimme liegenden Tenorarie. Andante, C-Tart, Fdur, nnd
einer Schlüssige, Allegro C-Tact, Cdur, von welcher
wir uns, so weil ein Unheil aus der Partitur möglich
ist, keinen sonderlich schwunghaft erhebenden Eindruck
versprechen können. Das Thema ist gut erfunden, auch
genügt Anfangs die Ausführung; allein da, wo die Be-
geisterung höber steigen sollte, lisst unser Autor die

Schwingen sinken. Bei diesen Bemerkungen haben wir
freilich ein Ideal im Auge gehabt, welches selten erreicht

worden, weshalb sie denn auch den Verfasser nicht ab-
1 sehrecken , sondern nur zum rüstigen Weiterstreben er-

muntern sollen. — Die leicht gehaltene Insirumentirung

erfordert, nebst dem Streichquartett, zwei Flöten, zwei
Oboen (oder Clarinetlcn), zwei Fagotte, zwei Trompeten,
zwei Hörner und Pauken. — Auf Oboen nnd Fagotte

hätte der Verfasser, für kleinere Orte schreibend , nicht

rechnen, dagegen aber durch Beifügung einer zweckmäs-
sig eingerichteten Orgelstimme auf Deckung der etwa
aasfallenden Stimmen im Orchester bedacht sein sollen.—
Die Ausstattung ist nett, der Preis billig.

1) Pfingstlicd von August Zeune, in Musik gesetzt für

fünf Solo- und vier Chorstimmen mit Begleitung des

Pianoforle oder der Harfe von A. E. Grell. Op. 11.

Berlin, bei Trautwein. Preis der Partitur 20 Sgr.;

der fünf Solostimmen 10 Sgr. ; jeder einzelnen Cuor-

stimme 1% Sgr.

2) Selig sind die Todleo, für vier Solo- und vier Chor-

stimmen von A. E. Grell. Ciavierauszug. Op. 18.

Ebendaselbst. Preis 25 Sgr.

3) Der Herr ist mein Hirle, für fünf Solo- und vier Chor-

stimmen, mit Begleitung der Orgel von A. E. Grell.

Op. 19. Ebendaselbst. Preis 22% Sgr.

Erfreuliche Gaben des achtbaren Componisten, mit

welchen man sich gewiss überall befreunden wird, wo
die zu ihrer Aufführung erforderliche Anzahl von guten

festen Stimmen vorhanden ist, an welche im Uebrigen

der Verlässer nur «ehr mässige Anforderungen macht. —
Dem für die Kirche nicht bestimmten oder doch nicht

wohl geeigneten ,, Pfingstliede " möchte, vorzüglich im

Andante, grössere Belebtheit nnd Mannicfafalligkeil der

Declaraation zu wünschen sein. No. 2 und 3 sind dan-

kenswerthe Gaben für die Kirche. In der letzteren bat

uns vorzüglich der dritte Satz: „Ich freue mich und bin

fröhlich in dir" sehr angesprochen, wie sieb denn über-

haupt der Verfasser mit Glück auf den Felde der Kir-

chencompostlion bewegt. Minder gelungen erscheint um
• der erste Satz in derselben Nummer, in welchem uns die

sehr langen Dehnungen auf ,,mangeln" und „Wasser"
nicht zusagen wollen. Solche Dehnungen beeinträchtigen

stets die Klarheit des Textworles. Wenn man eine Stimme,

noeb dazu im •/, -Taete, sieben ganz« Taete lang auf der

Sylbe „man" sich bewegen lässt, bis endlich im achten

das Wort „maogeln" seine zweite Sylbe findet, so will

uns das durchaus nicht zusagen. Sollen wir noter zwei

Uebeln das kleinste erwählen , so mögen wir eher eine

öftere Wiederholung, als die zu lange Dehnung eines
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Wortes leiden, bei welcher es in unnatürlicher Weise

aoseinanderpezogen wird. Wir wissen wohl, das* zuwei-

len sehr berühmte und grosse Componisten solches ge-

than baben; allein es fragt sieh immer, ob sie Recht

daran gelban? Uns ist ein solches Verfahren immer als

ein Missbraucb, ja als eine Misssandlung; des Worte* er-

aebienen, welches dabei zum leeren Schalle herabgewür-

digt wird. Diese kleinen Ausstellungen können und sol-

len übrigens den sonstigen Werth dieser verdienstvollen

Werke keineswegs in den Schatten

Drei kurze und leichte vierstimmige Motetten: „Herr
ueige deine Ohren" u. s.w., „Herr deine Güte

reicht so weit" u. s. w. und „Lobe den Herrn meine

Seele" u. s. w. mit Begleitung der Orgel oder des

Piaaoforle von A. E. Grell. Op. 13. Berlin, bei

Traulwein. Preis der Partitur 20 Sgr. , jede Stimme

einzeln 2 Vi Sgr.

Diese überaus leicht und einfach gehaltenen und da-

bei doch ansprechenden Motetten können wir auf das Zu-

versichtlichste den Singebdren auf dem Lande und allen

sonst weniger geübten anempfehlen, und sie dürfen sich

von denselben, bei fleissiger Aufführung, welche durch-

aus keinen Schwierigkeiten unterliegt, sicherlich einen

weil erbaulieberen Eindruck versprechen, als von dem
oft so kläglichen Abslümpern grösserer und schwererer

Werke, welchen ihre Kräfte nicht gewachsen sind. Wir
ersuchen den Herrn Verfasser recht angelegentlich, die

grosse Zahl weniger geübter Chöre bald wieder durch

ähnliche Gaben seiner schätzbaren Feder zu bedenken.

—

Die Ausstattung ist gut, allein der Preis konnte

gestellt sein.

Zwei Motetten. No. 1. „Herr lehre mich tbun nach dei-

nem Wohlgefallen" u. c. w. No. 2. „Lasset uns unter

einander lieben" u. s. w. für acht Sin^stimmen von

A. E. Grell. 0p. 22. Berlin, bei Traulwein. No. i.

Preis 12% Sgr. No. 2. Preis 20 Sgr.

So ungemein reieh auch, insonderheit im vorigen

Jahrhundert durch einen Seb. Bacb und seine weit ver-

zweigte Schule, das Feld der Motette angebaut worden
(sehr vieles aus ihr hervorgegangene Treffliche ruht vor-

züglich in Thüringen noch ongedruckt), so bat uns doch

die Beschäftigung mit den obigen Compositionen, welche
!

eine gereifte Feder beurkunden, sehr erfreut, indem in

denselben ein kerngesunder, religiöser Geist webet, der

in ernst würdiger Form sieh ausspricht. Die Stelle in der

zweiten Motette:

Söst.

Las - set aos od - - ter ein - an - der elf.

bei welcher der erste Chor in allen Stimmen sich in der-

selben Rhythmik bewegt, und welche der zweite in glei-

cher Weise wiederholt, scheint uns nicht gut declamirt

zu sein. Ausstattung schön. Der
bilüger gestellt sein.

Lieder für vier Männerstimmen.

1 ) Sechs Lieder, componirt für vier Männerstimmen von

A. Nrithardt. Op. 126. Heft 1 : Sängers Nachtfeier,

von fituge; An die Laute, von Basti; Bedenklich-

keit, von v. Möhler. Heft 2: Ergo bihamns, von
Goethe; Der Unschlüssige, von Bernk. Brach; Klei-

dermacher- Muth. Lexiconformal. Berlin, bei Traut-

wein, ä Heft, Partitur und Stimmen, 20 Sgr., jede

Stimme einzeln 3% Sgr.

2) Vier Gesänge. 1) Der Schweizer-, 2) Gute Nacht, von
E. Geibei; 3) Ade, von M. Arndt; 4) Der Lrnden-

baum, für vier Männerstimmen, componirt von Fer-
dinand Möhring. Op. 11. Lexiconformal. Partitur

und Stimmen. Ebendaselbst. Preis 25 Sgr.

3) Sechs Gesinge für vierMännerstimmen, von G . Wichtig
fürsll. HobeazoUero - Heebiag sehen Kammermusikus.
Op. 7. Lexiconformal. Carlsrube, bei W. Creuzbauer.

Preis 1 Tblr. 8 Ggr.

4) Urfinsterniss, Gedicht von Bornemann, für vier Män-
nerstimmen (Solo und Chor) von A. E. Greä. Op.
24. Lexiconformal. Berlin, bei Traulwein. Preis 7%
Sgr., jede Stimme einzeln 1% Sgr.

5) A. e. Chamisso's Canon : Das ist die Noth der schwe-
ren Zeil ! componirt für vier Männerstimmen von A.
E. Grell. Op. 24. Ebendaselbst.

6) Zigeunerlieder von Nep. f^ogl, componirt für

nerstimmen von Ant. Uttclul- No. 1 und 2.

ruhe, bei W. Crcuzbauer. Preis 12 Ggr.

7) Rkeinweiulied von G. Herwegh, für vierMä
men componirt und zum Besten des Hermann -Denk-
mals herausgegeben von Dr. Heinrich Mersclmrr.
Gr. Fol. Leipzig, in (Jnmmission bei Fr. Hofmeister.

Preis 12 Vi Ngr.

Durch rast zahUose Bäche und Bäcblein, welche •*>.

sere Herren Componislea in den Strom des vierstimmi-

gen Männergesanges fliessen lassen, wird derselbe zwar
immer breiter, allein nicht gerade überall liefer. Es tritt

dabei so Manches hervor, das ohne empfindlichen Ver-
lust für die musikalische Literatur recht wohl innerhalb

der engeren Kreise, welchen es seinen Ursprung ver-

dankte, seinen Lebenscursus halle beginnen — und be-
schlossen mögen. Aber ein Jeder, der wohl oder übel

ein wenig Singen und Noienschreiben gelernt, will flugs

auch vierstimmig componiren ! Dafür hat man denn als

Becensent nur zu oft die gewiss nickt neidenswertbe

Freude, so mancherlei verbrauchte Griffe in der melodi-

schen und harmonischen Wendung des vierstimmigen

Maiinergesanges bis zur Ungebühr wiederholt zu sehen.

—

Es ist wahr: unser deutscher Eichenhain hat jetzt einen

borrenden Ueberfluss an Singvögeln ; allein last bei jedem
Schritte stösst man auf einen, wenn auch nicht nachbe-

tenden, doch nachpfeifenden Gimpel — nur selten aber

auf einen ächten frischen Capilalschläger, der kühn und
fröhlich aus der Brust heraussingt, wie ihm selbst just

der Schnabel gewachsen ist.

Wir freuen uns, versichern zu können, von obiger

Gimpelei in den hier anzuzeigenden Werken theils nur

sehr geringe, tbeils gar keine, iheils Sporen vom Ge-
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genlbeile — einem kräftigen, frischen Erfindnngsgeiste—
entdeckt zu haben.

1) Man kennt bereits hinlänglich Jen Verfasser von

Op. 126. Er singt steU frisch nnd glatt weg, wie man'* an

der Liedertafel liebt, bat artige Einfälle, gefällige Wen-
dungen in Melodie nnd Harmonik und schreibt mit runder,

gewandter Feder, die sich noch keineswegs erschöpft bat.

2) Herr Möbring hat leider il alle seine Texte

consequent- richtig und tüchtig ausgewählt. „Der Schwei-

ner" scheint uns zur vierstimmigen Behandlung nicht

wohl geeignet. Dieses Gedicht ist schon für eine Stimme
schwer zu treffen, noch schwerer für vier! Die „Gute
Nacht 1" und „Den Lindenbaum" haben wir mit Ver-

gnügen gehört. In der Partitur finden sich einige Sticb-

f'ebler, doch leicht zu verbessernde.

3) Auch in dieser Sammlung belinden sich einige

Gedichte, welche sieb zur vierstimmigen Behandlung nicht

recht schicken wollen. Wir wetten darauf, das« sie der

ganz artig schreibende Verfasser bei näherer Prüfung

selbst erkennt — Der „ScbifTcrgesang" ist allenfalls

auf einen Pluss, aber nicht auf das Meer '• hinausge-

dacht und durchempfunden. — Die „Abendfabrt" möch-
ten wir wohl einmal durch recht höbe tüchtige Tenor«

nebst Zubehör auf dem Rheine hören

!

4) Ein höchst origineller Scherz voll tiefen musika-

lischen Humors. Unvergleichlich prächtig, wenn Alles mit

gehörigem Palbus and ungeheuer« Ernste vorgetragen

wird. Da soll mir Einer kommen und noch den tiefen

Humor der Musik wegleugnen wollen. Freilich ist die

Sache schon lange da — und nur in den Aeslhetiken

fehlt sie noch.

5) Ein interessantes Seitenslück zum vorigen; nur

muss man dabei (wo möglich) etwas Weniges die Augen

verdrehen und singen, als wolle man vor desperater

Frömmigkeit — mit Jean Paul zu reden — „des Teu-

fels werden." —
6) Ob die Herren Zigeuner — die veritablen näm-

lich — wirklich so schön singen und moduliren, wie

Herr Hackel es ihnen in den Mund legt, bezweifeln wir

slark. Wir fürchten, er habe sie zu sehr civilisirt. Legte

man diesen hübschen Gompositionen andere, ganz pas-

peltde Texte unter, so würden sie nichts weniger, als

eben Zigeunerlieder sein.

7) Da haben wir eiue No. 7, allein es ist keine

böse , sondern eiue beilige. — Zwar hat der sonst so

?»streiche
und kernige Dichter hier seine poetische

raabe ein wenig zu breit ausgekeltert; allein die Com-

position ist kräftig und ihrer hohen Bestimmung für „das

Hermanudenkmal " ebeu so würdig, wie der ächte, poe-

tische Most in dem Gedichte, bei dessen Gesang man
leicht einige müssige Verse weglassen kann.

Sänaanlliche hier angezeigte Musikstücke sind hübsch

ausgestattet. Nur die Carlsruher Noten haben etwas

Schwindsüchtiges und für das Auge Unbequemes , abge-

sehen davon, dass sie auch, wenigstens in den vorlie-

blass erscheinen. Man ist da of-genden Exemplaren, zu

feobar gegen '

geblieben.

u. a. 0. zurück-

K.

Nachricbte
Leipn'g, den 26. März 1844. Neunzehntes Abon-

nement- Concert im Saale des Gewandhauses, Donners-
tag, den 14. März. Ouvertüre zu Iphigenie von Gtuck. —
Scene und Arie aus Faust von L. Spohr („Die stille

Nacht entweicht"), gesungen von Fräul. Pauline Marx,
königf. preuss. Hofopernsängerin aus Berlin. — Concer-
lino für die Flöte, componirt und vorgetragen von Herrn
W. Hauke (Mitglied des Orchesters). — beene nnd Arie
aus Lucia di Lammermoor von Donisetti, gesungen von
Fräul. P. Marx. — introdnetion und Variationen über
ein Thema aus der Oper „Die Tochter des Regiments,"
componirt und vorgetragen von Herrn Rudolph Sachse
(Mitglied des Orchesters).— Ouvertüre, Gesänge nnd En-
treacts zu Goethe'» Egaont, von L. t>. Beethoven (das

die Musikstücke verbindende Gedicht von Motengeii ge-
sprochen von Mad. Detsoir, die Gesinge vorgetragen von
Fräul. Marx).

Die grossartige Ouvertüre von Gluck ist ein unver-

gängliches Meisterwerk und immer von bedeutendster

Wirkung; interessant ist der von Mozart der Ouvertüre,

die, wie bekannt, ursprünglich unmittelbar in die Oper
überleitet, beigefügte Sehlusa, so ganz im Styl nnd Geist

der Compositum, dass der Uebergang von Gtuck nu Mo-
zart kaum , wenigstens nur in der etwas volleren und

feineren lnsirumenliruDg, bemerkt wird. Die Ausführung

war gut und die Wirkung auf das Publicum sehr lebendig.

Fräul. Pauline Marx, welche in mehreren Gasidar-

stellungen auf unserem Theater sich allgemeine Anerken-
nung erworben bat, auch aus früherer Zeh durch ihre

Leihlungen in mehreren Gewandhaus -Concerlen unserem
Publicum werlh ist, erfreute uns diesmal besonders durch

den Vortrag der schönen Scene und Arie aus Faust, eioer

Compositum, deren Ausführung sehr schwierig ist, aber

auch eiaer Sängerin treSicbe Gelegenheit bietet, sich nach

allen Seilen hin als Künstlerin zu zeigen. Das dnreh und

durch dramatische Hecitativ ist keine leichte Aufgabe und

selten noch haben wir diese Aufgabe, selbst von bedeu-
tenden Sängerinnen, so glücklich gelöst gesehen, als dies

Fräul. Marx gelang. Es ist nicht zu leugnen , dramati-

sche Sänger und Sängerinnen kann nur die Böhne bil-

den; auch die beste andere Ausbildung reicht hierzu al-

lein nicht aus. Wenn n«n auch dem Concertvortrage en-

gere Grenzen gesteckt sind , als dem Vortrage auf der

Uulmc bei der lebendigen Darstellung eines Kunstwerkes,

so darf der Ausführung eines solchen Werkes doch dra-

matisches Leben nicht ganz fehlen, wenn die beabsich-

tigte Wirkung wenigstem eioigermaassen erreicht wer-

den seil. Fräul. Marx traf mit vielem Geschick <das

rechte Maass in ihrem Vortrage, und da die Ausführung

auch übrigens, trotz der sehr bedeutenden technische«

Schwierigkeiten , vorzüglich war , so konnte die ganze

Leistnag, als eine gelungene wirkliebe Kansüeislung, nicht

ohne entschiedene Wirkung bleiben. Der Beifall war da-

her gross und allgemein, lebhafter und ungeteilter, als

nach dem Vortrage der Scene und Arie aus Lucia von

Donisettij welche Fräul. Marx allerdings mit seil euer

Fertigkeit, mit ausserordentlicher Voiobilität und Sicher-

heit jh den Coloraluren, aber mit letzteren, mit langen
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Trillern u. dergl. so überladen ausführte, das* wir kaum

su begreifen vermögen, wie eine so gebildete Künstlerin

lieb so geschmacklos verirren kann. Hin und wieder mag
dergleichen» wobl einem Tbeile, vielleicht dem grösseren

Tueile des Publicum« gefallen, aber schön ist es gewiss nicht.

Zwei sehr tüchtige Mitglieder unseres Concertorcbe-

slers , die Herren fr. üaake und Sachte erwarben sich

durch ihre Couipositionen nicht weniger, wie durch die

ausgezeichnete Virtuosität ihres Spieles grossen Beifall.

Es ist beut zu Tage wirklieb selten, das« Virtuosen sieb

selbst zu ihren Vortrügen gute Stücke schreiben; wir

haben in dieser Hinsicht schon Erfahrungen machen müs-

sen, die kaum zu ertragen waren. Um so lieber und

dankbarer erkennen wir es öffentlich an, dass unsere hie-

sigen Künstler und namentlich die Mitglieder uuseres Or-

chesters , wenn sie mit eigenen Composilionen hervor-

treten, auch immer etwas Ordentliches, Tüchtiges brin-

gen. Wir finden bierin einen Beweis für die tüchtige und
j

gut geleitete Kunstbildung unserer Orchestermitglieder,

welche die hauptsächlichste Stütze unseres ganzen, in

seinen Leistungen so ausgezeichneten und in seinen Wir-
kungen so wohlthätigen Kunstlebens seit mehreren Jah-

ren schon geworden sind. Solchen Künstlern fehlt nie

der rechte Ernst und Geist in ihrem Berufe, und sind

diese nur vorbanden, so kommen Gelingen und Freude :

von selber. Ein Beleg dafür war die Ausfuhrung der

Beethoven 'sehen Musik zu Egmont, nach unserem Gefühl

und Urtheü einer der genialsten und wirkungsvollsten

Schöpfungen des grossen Meisters. Im Theater kann diese

Musik fast nie ungestört genossen werden, und es war
daher gewiss ein sehr glücklicher Gedanke, durch die

Hauptmomente der Dichtung vorführende, die einzelnen
j

Musikstücke verbindende Worte ein gewissermaassen in I

sich abgeschlossenes Ganze zu bilden, und so, bei Auf- I

führung der Musik in Goncerten, ein Versländniss der-

selben unmittelbar herbeizuführen, das ausserdem immer
nur Wenigen möglieh gewesen sein würde. Wie trefflich

dies Mosengeil gelungen, ist bekannt; auch Grillparser

hat später, als Mosengeil, eine ähnliche Bearbeitung un-
ternommen, ist jedoch, unserm Urlheil nach, weniger
glücklich als dieser gewesen. Mad. Dtssoir löste ihre

schwierige Aufgabe vorzüglich, auch Fräul. Marx trag

die Gesangstücke recht gut vor, uud wir halten uns daher
wieder eines wahrhaft hohen Kunstgenusses zu erfreuen.

Das zwanzigste und letzte Abonnement- Concert im
Saale des Gewandhauses (and Donnerstag, den 21. März,
Statt and enthielt: Ouvertüre zur Fingais- Höhle (Die

Hebrideu) von Felix Mendelssohn' Bartholdy. — Arie

aus der Sonnambula von Bellini
,

gesungen von Fräul.

Marx. — Concert für die Violioe (Emoll), componirt
und vorgetragen von Herrn Goncertmeister F. David.—
Arie aus der ZaaberOöte von Moxart, gesungen von
Herrn Ernst Koch, fürstl. schwarzb. - sondersb. Kammer-
singer.— „Ob ich dich liebe," Lied von Gumbert, und
die Tarantella von Bossini mit Pianofortebegleitong, ge-

sungen von Fräul. Marx. — Symphonie pastorale (No.

6) von L. t. Beethoven. —
Es hat uns leid gethan, dass Fräul. Marx bei ihrem

diesmaligen Auftreten nicht wenigstens ein bedeutendes
Stück gewählt hatte; mit einer oft gesungenen, ziemlich
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werthlnsen Ifr/linfstbta Arie und ein Paar Liedern sollte

eine Sängerin eiuem Publicum gegenüber, das ächte Kuust-

leistungen liebt und dankbar zu schätzen weiss, nicht

auftreten, schon ihres eigenen Vortheils wegen, wenn
sie auch andere künstlerische Rücksichten unbeachtet las-

sen wollte. Ueberdies war der Vortrag der BellinCtchta

Arie auch nicht eben sehr geschmackvoll, wenn wir gleich

der grossen Gewandtheit und Sicherheit, womit sie aus-

geführt wurde, volle Anerkennung zollen müssen. Die

Tarantella von Bossini erfordert mehr Grazie und Leich-

tigkeit, als Fräul. Marx dabei zeigen konnte; deunoch

erwarb sie sich damit so grossen Beifall, dass sie sieb

bewogen fand, dieselbe zu wiederholen. Am Besten uud

wirklich sehr schön sang Präul. Marx das recht wirk-

same Lied von Gumbert. Wir begegnen diesem Compo-
nisten zum erstcu Mal , und müssen dieses Begegnen ein

recht erfreuliches nennen; die Composition des Liedes

ist voll natürlicher, warmer Empfindung und nicht ohne

Geschmack gemacht. —
Wie gross die Achtung und Thcilnabme ist, welche

unser Goncertmeister Herr David hier allgemein geniesst,

zeigte der lebhafte Beifall , mit welchem derselbe gleich

bei seinem Auftreten begrüsst wurde. Er spielte sein schö-

nes E moll-Goncert so meisterhaft, dass er vom Beifall

oft unterbrochen wurde. Besonders trefflich war der Vor-

trag des gesangreichen Mittelsalzes, eines Adagio, das

den wirksamsten Violincompositiooen, die wir überhaupt
besitzen, an die Seite zu stellen ist. So lange wir einen

solchen Künstler au der Spitze unseres Orchesters wissen,

können wir wegen Forldauer der Vorzüglichkeit dessel-

ben ziemlich uubesorgl sein. Diese Ueberzeugung scheint

auch unser Publicum zu theilcn , und nimmt gern Gele-

genheil, seine Gesinnung öffentlich auszusprechen.

Eine interessante und überrascheude Erscheinung
war die Leistung des Herrn Hoch, eines noch jungen Te-
noristen mit umfangreicher, schöner, kräftiger Stimme,
und mit einer so guten , soliden Ausbildung , wie heut

zu Tage nicht eben häufig gefunden werden dürfte. Er
sang die Arie aus der Zauberflnle „Dies Bildnis« ist be-
zaubernd schön," einfach und natürlich, mit warmer
Empfindung und erwarb sieb allgemeinen Beifall. Bei der
grossen Seltenheit schöner und gut gebildeler Tenor«
machen wir jede Bühnendireclion auf Herrn Koch auf-

merksam ; er wird für jede eine sehr brauchbare und kann
vielleicht bald eine glänzende Acquisitum sein.

Die Ausführung der Ouvertüre nnd der l'astoralsym-

pbouie war im Ganzen eine sehr gelungene, und beendete
würdig eine Reihe von Kunstgenüssen, für die wir allen

Mitwirkenden dankbar verpflichtet sind. Wir schliessen

diesen Bericht über das letzte Gewandhaus- Concert die-

ses Winters mit dem aufrichtigen Wunsche für das Ge-
deihen des trefflieben Instituts, auf das wir mit Recht
stolz sein können, das nicht nur eine Zierde unserer
Stadt, sondern auch ein wahres Pörderungsmittel der

Kunst geworden ist, und das in seiner Daner, seinen

Leistungen und seiner Wirksamkeit überhaupt kaum ir-

gendwo seines Gleichen haben dürfte. B. f.

Cassel. (Bescbluss.J Am 5. gab der Violinvirtuos

Fr. Prione tut massig besuchtes Concert, in welchem er
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nur Tonslücke von seiner eigenen Composition vortrug,

und zwar im ersten Tbeil ein Concerto beroiqoe, beste-

hend ans drei Sülzen, im zweiten eine grosse Polonaise

und das Pastorale: „La Melancolie." Wenn auch keine

der hier angefübrten Concertpiecen uns ein höheres mu-
sikalisches Interesse gewahrte, so waren doch alle geeig-

net, uns mit den Vorzügen nnd Eigentümlichkeiten die-

ses Künstlers bekannt zu machen. Dieselben bestehen

nicht so sehr in einer steten Nuancirung der Tongänge
und ModiGciruog der Töne seines Instrumentes, als viel-

mehr in einer höchst befriedigenden Reinheit. Festigkeit

und Egalität derselben , welche wir namentlich in den
Doppelgriffen, bei dem oft wiederkehrenden und oft an-

haltenden mehrstimmigen Spiele zu bewundern halten.

Wir unseres Theils mögen übrigens das Geständnis» nicht

zurückhalten, dass oos die hier genannten Eigenschaften,

in solcher Vollkommenheit wahrgenommen und so ge-

schickt angewendet, wobl überraschen, aber, sobald der

Reiz, welchen insbesondere die Neuheit des Gebrauchs

auf uns ausübt, entschwunden ist, niebl mehr an den

Künstler zu fesseln vermögen. Nicht immer hat uns die

stereotype Egalität der Töne angesprochen, sondern so-

gar bisweilen beunruhigt, wo sie auf Kosten des wohl-

tuenden allmäligen An- und Abschwellens und der be-

friedigenden Modificirung einzelner Töne und Passagen

sich erhielt. Und so meinen wir, müsste es bei dem auf-

merksamen Verfolgen des übrigens ausgezeichneten Vio-

linspiels des Herrn Pritmr jedem Kunstfreunde ergangen
sein, der vernommen bat, welcher mannichfacben Scbat-

tirung und Abstufung der Ton der Geige in den Händen
anderer ausgezeichneter Virtuosen , und insbesondere,

welcher seltenen Veredelung derselbe in deu Händen
unseres allgemein verehrten Spohr fähig ist. Ja, wem
dieser Hocbgenuss vergönnt ward, der wird zu all' den
Pizzicato-, Tremolo-, Arpeggio- u. dergl. Kunslstück-

cheo, welche für die Kunst selbst keinen Werth haben,

und durch deren Anwendung sich jeder Künstler herab-

setzt, im Augenblick ihres Erscheinens nur lächeln kön-

nen, und bei deren häufiger Wiederkehr sich unwillig

davon abwenden, weil sie ja alsdann aufhören, frappant

zu sein. Einen zu anhaltenden Gebrauch von einigen sol-

cher Manieren, die Prume bei seinen scbätzenswerlhen

Leistungen für immer verschmähen sollte, machte er ins-

besondere in seiner Melancolie, in welcher dieselben um
so auffal lender hervortraten, weil das musikalische Haupt-

motiv keinen genügenden Ionischen Fortgang hat und
darum die Compositum modulaloriscb einförmig erscheint,

l'rbrigcns hallen sich die Leistungen des Herrn Prüm«
der verdienten beifälligen Anerkennung zu erfreuen und
der Künstler wurde am Schlüsse des Concerles stürmisch

gerufen. Unterstützt wurde derConcertgeber durch Fräul.

Eder, die eine Arie mit Orcbesterbegleitung, und Herrn

Streiter, der ein Lied mit Begleitung des Pianoforte und

Violoncello vortrug. Der erste Tbeil des Coneertes wurde
mit der Ouvertüre zu ,,Euryanthe" von Weber und der

zweite mit der Ouvertüre zu „Fanisca" von Cherubini

eröffnet Die Ausführung dieser beiden Tonwerke von

Seiten des Orchesters war sehr rxaet.

In dem am 24. stallgefundenen dritten Abonnement-
Concerle gelangten folgende Werke zur Production: i)

Ouvertüre zu Shakespeare't ,,Sommernachtstraum" von
Mendelssohn- Barthoidy. 2) Arie aus Bellini's „Nacht-
wandlerin ." gesungen von Fräul. Lieber. 3) Concert
für die Clarinetle von Maurer, geblasen von Herrn
Bährmann. 4) Arie aus „Figaro" von Mozart, gesun-

gen von Fräul. Lieber. 5) Concert für die Violine von
de Beriot, gespielt von Herrn Hilf. 6) Dritte Sympho-
nie (Eroica) von Beethoven.

Es ist uns höchst erfreulieb , die Ausführung der

;

Ouvertüre von Mendelssohn eine sehr gelungene und die

\ der Symphonie von Beethoven eine wahrhaft ausgezeich-

I nete nennen zu können. Ein so schönes Ensemble, wie
insbesondere bei der Aufführung der drei ersten Syropbo-

I niesälze , erinnern wir uns nur selten gehört zu haben.

Jeder Mitwirkende schien die Tendenz des Tonberoen
Beethoven nach Kräften zu erfassen bemüht und von Be-

geisterung für den unsterblichen SympbonieenmeUter wahr-
I

haft durchdrungen zu sein , ohne sich jemals von solch

j

achlungswerther Begeisterung bei der Darstellung des

' einzelnen Stimmpartes so weit führen zu lassen, dass

I doreb ein zu starkes Hervorbeben des Einzelnen das voll-

kommen harmonische, ästhetisch schöne Zusammenwir-
ken gestört worden wäre. Die bei der Aufführung der

beiden genannten Orcbesterwerke betheiligt gewesenen
Capelimitglieder dürfen sich, von Seilen des kunstlieben-

den Publicums, des freundlichsten Andenkens an die bei-

den rühmlichen Leistungen versichert ballen. Die Aus-

führung der beiden Gesangstücke von Fräul. Lieber bat

uns dagegen niebt erfreuen können ; selbst das nachsich-

tigste Publicum würde die Leistungen dieser Sängerin als

j

sehr schwache bezeichnen müssen. Herr Bährmann liess

uns bei dem Vortrage des Concertstückes für die Clari-

netle gerade nicht die feinste Behandlung seines Instru-

mentes wahrnehmen. Sein Ton hätte bisweilen bei der

nämlichen Kraft weniger hart, seine Uebergänge hit-
1

ten weniger schroff, seine Schattiningen weniger grell

I sein dürfen. Schliesslich gedenken wir noeb mit Ver-

gnügen des gelungenen Vortrags des Beriot'sebta Con-
certstückes von Herrn Hilf. Sein Spiel zeichnete sich

I

durch Reinheit, Kraft und Fülle des Tones, wie auch

durch Präcision, angemessene Nuancirung und Lebendig-

keit des Ausdrucks lobenswertb aus. Nur an einzelnen

Stellen erschien uns der Vortrag der französischen Com-
position zu breit, oder vielmehr die gewählte Stricbart

zu auffallend der deutschen Schule entnommen. Der

übrigens sehr schälzenswertben Leistung des Virtuosen

wurde die allgemeinste nnd lebhafteste Anerkennung zu

Theil. 0. K.

Feuilleton.
In Manchester besteht eine deuUcha Liedertafel, welche »er

drei Jahren gebitdet wurde und am 10. Februar ihr Stiftung*!«!

auf eioe die Sänger wie die Hörer gleich erlreoeodt Weise durch

eine Art Muaikfeal feierte.

Clara Schumann hat auch in Riga and Milan mehrere Coa-

eerte mit glinieodem Erfolge gegeben.

Hofospellmeister Täglichsb*ek hat voo dem Füriten tob HV
beDiollcra- Heesingen das Elireoxeiekca dritter CI«sm des Heben-

sollern'scbeD Haasordeni erhalten.
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In onaerm Verlage und eo eken eraehiene

und Musikalienhandlungen zu erhmltrn i

»er, €?. *»., Hymne den» U7. Paabm „Kb *»-

*i« üt (irr Herr." Für rollen Mannerebor ohne Begleitung. Op.

174. Partitur J Thlr. Stimmen im Subicriptionaprei» i Thlr

lolt »orrt r
On. 177.

' Hymne, nick dem 35. Paalm „Göll »orgt für mich." Fox

«olle* Manaerebor ohne Brgteimt

Stimmen im SuW-riptiotiiprei» T TWr
} Tnlr.

XelUMral«, A., Motette. ..Dankt dem Herr." »on A. H.

Niemeyer. Für Sopran , Alt. Tenor and Bau. Op. ISO. Par-

titur und Stimmen. T'. Tblr.

Jfce c6.se/xcm 5h«imr» »mi ut jeder ar/iroijrn ^rn3«*f sn

Im Stielt befindet «Ick und erechrint im Laufe narbden MonaU i

Wchnelder, »r. fr., Der 67. Padm. Für doppeUcn Män-

nereber mit Begleitung »an Blaa- Initenmenten. 0 P 102. Parh-

frur 1 Thlr. Singatimmen im Subaeripllonaprei. 1 Tklr.

Ferner werden wir aoek » Brrnh. Hleln'o uatcr dem

Gcssmmt- Titel > „GrisHickt Musik" klaher Mos in Partitur bei

im enchi TOB Agnut Bei, _

- -- —aerer» uu4 Äteenf mafrr die Sing*

in wohlfeilen SuWriptionapreiaeo krr.u»Crhcn.

Berlin, im Man 1844.
In <*

Neue werthvolle Musikalien,
r'aehen Back* und
durch alle xohde

Verlage der

in Berlin
nhandlunge

, JT. Prelndi» e Fug* (D moll) p. Pfle. * Thlr.

~"|, Elegie de Em«» p. Flute a». Piaao. i Tklr.

Pian». 7 No. i— \ Tklr. Dttunttr,

AaUe. — Auf FUgeln de» Gctaogca. Jfaaxi, La ManoU. Uavm,
Barearola. T Thlr. WtitmarUmi, Bei raggio. Lmbmm, FiUe

d'Olaiti. Mannt, l'ne flrur. Mmpou, Lea Bot*.

Cararhmami, Fr., Blfcnkfioigio f. Sopran, Alt, Teaor n.

Bant. ; Thlr

UAHlrr. Tta», Toraeo. Traotcriptioa p. Piaoo

Thlr Le Zingaru, 1/Htdalgo p. Piano 1 4 main

8, 6. a = Thlr.

Fontana, Rereriea. Marche fnnebrr et

9 lirr. k i Tklr.

gftarateaMm, Ddlcee No. 35.

aokO P.rt .lu diable, p. Flute et PUno. J Tblr. Op,

Flut« aeule ; Thlr.

Iber«. Ob ich dich liebe f. Alt. ± Tblr. 0 Lieder. Op. 6.

2 Tblr. Lebewohl- Polo«, f. Violine od. Fiale. | Thlr.

Maaatol, Aria am Rinaldo f. Sopran, »on Mad. Garein - Viar-

dat reinnrcn (lUccolta No. 16). 1 Thlr.

Heller, 2» letekle melodwche Cebaagiaticke f. Piaao. Op48.
5 Li»r. a f Tklr.

HeUMr, GehurUtag«. od. Weihnachtimuiik f. Grtt«[j Piano

a. 6 Kiudrrinttniracate. Partitur o. Stimmen. I Tklr.

Hoven, Phalli» uad Tiren. Duett f. Sopran u. Teaor od. All.

Op. 39. i Tklr. 6 Geologe f. Sopran od. Tenor. Op. 30. j Thlr.

De» Abcndhirnmel f. Tenor od. Bariton m. Begl. dei Pian»

.. Waldhorn od. Vcelle. Op. 39. Tklr.

Hllllatk, Tran.eriptioo« facil« p. Pi.no. No. 10. Montecchi e

CapaleT xt TWr.'w.. II. La Fa»orito. T Thlr. No. 19. U
INiere. Dat Gebet. i Tklr.

a 4 maina. y,
. Op. 4». Nol

p. PUao.

140,*iTo

>, p.HuHak, FanUiaic ». Marie, die Toeklcr de* I

k 4 maiai. ^ Tklr.

IjiMSt. Bnek der Lieder t eine Stimme mit Piaao. eataatl: Die

Ureley. Am Rhein. Uujlton. KoaiB »on Thüle. Ihrr du Ton dem
Himmel bin. * * Tklr.

_ Gr. Fantairie a. Doa Juan p. Piano ä 4 maina. I j Tklr.

IjOIiIh. Fanlaiaic drHlniiti<|ue p Piano et Vtolon fnr melodie«

nr Schubert, Op. 73. I; Thlr.

TO eildelMMtkrMB-BmrtlamlfJy .
Allrgro p. le Piaao acut, tiaai

du V Qnaluor p. F. de Tengnagel. i Thlr.

^TloHeheleM <t Kullwlt. I*racii*rher Tkeil der Methode des

Pianororteapiel*. 3 Lief. ncl. o T Thlr.

Prraro>|«ae, Siciliaaa per Soprano eou Qaatao* t Tklr., coa

PUnoforte i Tklr.. dito p. Alto j TUe.

Potpourri p. Piaao. No. SB. Jubrr, C. Brtuthi, dea Tem-

fel. Aalbeil (Pari du diahlc) p. Ckumtal. i Tblr.

Pll«et, I.., Alb«» de 13 Romanee. poTjr 1844.

in de« Pari» Soiree« «. Concreto« beliebte Re

Sinpl. m. Pia«« (fraa«. u. deulacb. Te»l) Vol«

Fliege hin, Rcre d'ua nage ete. ä i — ', Thlr.

KelAMlarer, 3« Trio brillant et noa difficilc p.

et Vcelle. Op. I7tt. 3 Thlr.

Maunercünri;.nan|;e f. frohe liederUfler. Op

(Nor i« Itoutochland, Da* Heidelberger Faia a. •

u. Stimmen. 1 Thlr.

H0aj««||e}aa, Noa*. Album de L. Paget v
Lieder ohar Worte) p.

Pii,nu. I{ Thlt

5 Air» de Ballet p. Raito. Op. 17. flo. 2. Bacchanale

No. 5. Paa et Valac de Fanay EUler. a T-, Tblr.

frChaUTer, A., Die Eiacnbah«, keitere. Lied f 4

iura Op. 0. No. 3. Partitur u. Stimmen. ^ Thlr.

Stern, Lieb« da um Srbftnbeit, f. Te.or mit obli«at. \ i.lo.-

edle u. Piano. Op. 2t. i Thlr.

Thalbrrc Romance aaaa parolci p. Piano n 4 maiai. Op.

SO. No. 6. i Thlr.

U'ebrir €J« Hl. V.« Ou»erturea du Krritchütx et d'Oberoa p.

3 PiToo» a 8 maina p. G. M. Schmidt, a I; Tblr. Oureriure

n Oberon in Partilur. I{ Thlr.

Violon

76. Heft I.

r ') Partitojr

All* neuen und alter™ Ouerfi im

deutachem und Origiuallctt , ferner im 3

auaaag halle« wir »orrathig. Aaa uwerem f erlmy

Attker, Stamme ». Portici, netto 4 Thlr. Die Braut 3 Tklr.

Helllnl. Piral. Lnbehaante Naelawaadleriu . 3 Thlr.

Bolelolleu, Johann ». Paria. Wei»ae Dame ohne Finale a 3T
- i>\ Tblr.

f'ntel. Bajaderen. FüravmH, 0»rf«i.Fi(;crin » ö Tblr

CuroellMtHUia. . Abdul «. Etinlck 3 Tklr.

DoRkMttl, Liebealraak 4 Thlr. FaroritiB 7} Tblr.

blurk, Iphigraia, Armide, Orphcu» a 3 Thlr.

Clretr». Hii l.ird Lowenbe» 3|Tklr. Ocdip ». Sacchwt »t ililr

Halevy« -lüdin 8 Tklr. GuiUrrcro 8» Thlr. Der Blito 6j Tblr.

I.ud<i»ie 6i Tklr. Konigia ». Cypera 8i Thlr.

Herold, Marie, Xampa ohne Filiale « 2* * 4t Thlr.

iaclten, Die Flacht nach der Schwel* 4} Tblr.

üleyerbeer, Roberl der Teufel, dito arr. ». l>MV«ut 8| Tklr.

Emma ». Reaburg 6 Thlr.

ffor ort, 7 Opera ia Pracht - «. billigen Aufgaben » «K Sgr.

»polar, Pietro ». Abaao. AlehymUt k 6j Thlr.

MponUnl, Vcatali« ttj Tblr. Olympia. Nurm.b.l 7 lhlr.

Weber, Oberoa, Freiachato. Sylrana a 6} Thlr. Precioaa liTIÜ».

Ourertnre u. die G«ung C a ö — SO Sgr.

»Ion. Sammlnng tob 49 cla»5t»ct«n grintlicken Arten Ihr Cht

Mutim,*, mit Pian.ifortebeglril. »oii Prryo/crr, JnmeUi ,
//»«c.

ArrtMt, Laim, Durtmtt, Mortcll*. ß«cA, Uändtl, ,W«a«. *
Herauigrgebcn tob Mn»ikdirccIor Klaift. a 8-10 Sgr.

ood Verttg tob BnHkojff und Härtel in Leipzig und unter deren VerajHworllichkeil.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3*» April. M 14. 1844.

— ISachrictitm i Aus . Aoi Berlin. Aos Weimar. - Fentftrfoa. — JnlUndi<j

ECEN8IONEN.
Trois Qaaluors poor 2 Violoos, Viola et Violoucelle,

comp, par B. Molique. Oeuv. 18. Stuttgart, Bureau

general de Musique. Preis 1 Thlr. 20 Ggr.

Während in vielen andern Fiebern der musikali-

schen Composilion eine wahre UeberButnng Statt ßndet

(wir erinnern nor an den fast undurchdringlichen Lieder-

wald and an die „rudis indigestaque moles" der Piano-

fortemnsik), kann man eine der schünsleu Gattungen der

Tongebilde, du Quartelt für Streichinstrumente, verhält-

nismässig fast als vernachlässigt bezeichnen, und doch

ist es nicht zu leugnen, dass die Ausbildung des Quar-
tettvortrages gerade in der neuesten Zeil sich eben so

erfreulich in Quantität als Qualität gesteigert bat. Auch
das Interesse der Hörenden scheint keineswegs vermin-

dert, wenn auch der grossere und eigentliche Genuas
wohl immer den Ausfuhrcnden zu Theil wird.

Eine neue Erscheinung auf diesem Gebiete muss also

>n durch sich selbst Interesse erregen, und gehl sie

einem so trefflichen Küostler aos, wie sich Molique

den ächten Kunstfreunden bewährt bat, so wird sich zu
dem Interesse noch ein günstiges Vorarlbeil gesellen,

das denn auch durch das vorliegende Werk vollkommen
begründet erscheint. — Was die künstlerische Individua-

lität unseres Autors betrifft, so hat in der neuesten Zeit

sein öffentliches Auftreten in Berlin Veranlassung gege-

ben, ihn als einen Repräsentanten der Classicilit, im Ge-
gensatze zur Romantik, zn bezeichnen. Wir wollen es

hier nicht näher untersuchen , inwiefern diese Bezeich-

nung treffend und namentlich auf Molique anwendbar sein

mochte, da sie wohl nur zunächst durch sein Violinspiel

veranlasst wurde, sind aber der Meinung, dass diese Quar-
tetten wirklieh sich besonders auszeichnen durch ein ge-

wisses künstlerisches Bewusstsein und jene Klarbeil der

Gedanken und Gediegenheit der Form, wodurch sie sieb

allerdings mehr dem Classisehen , als dem Romantischen
nähern. Auch dürfte der Antbeil der schaffenden Phanta-
sie, wie sie die heutige Romantik in Anspruch nimmt,
nicht eben der prävalirende an diesem Werke sein, wah-
rend der sinnige und formkundige Bildner, von richtigem
and edlem Gefühl durchdrungen, jedem einzeloen Gedan-
ken sein Recht verleiht und Alles in geistigem Zusam-
menhange erscheinen lässl. Das sichtbare Bestreben, kein

t*. Jahrging

Motiv, sei es auch noch so kurz, unerortert vorüberge-

hen zu lassen, giebt srbeinbar dem Werke, betrachtet

man es in seinen einzelneu Tbeilen , etwas Kalles und
Troekenes; aber die Ungezwungenheil, mit der die Ge-
danken gewendet und von den verschiedenen Stimmen
zur Portführung aufgenommen werden, der harmonische
Flnss, in welchem sich die, wenn auch nicht immer neuen
und frappanten, doch nie unbedeutenden Ideen bewegen,
kurz: der geschickte und gediegene Bau des Ganzen
macht jenen Einwurf verschwinden.

Was diesen Quartelteu vorzüglich nachgerühmt wer-

den muss, und doch wohl unbestritten ein Haopterforder-

niss eines wahren Quartetts bleiben wird, ist die fast

unausgesetzt durchgeführte Selbständigkeit der vier Stim-

men, so, dass die Mittelsümmen nnr in den unvermeid-

lichen Fällen und im natürliebeu Zusammenhange des

Satzes als Füllung erscheinen. Die Uberstimme prädomi-

nirt, wie sich's ziemt, und oft höchst glänzend, aber ohne

im Mindesten den Character des Gemeinsamen aufzuhe-

ben. — Da diese drei Quartetten fast mit gleich künst-

lerischem Geiste entworfen und mit rühmlichem Fleisse

und gleicher Sauberkeit ausgearbeitet sind, so würde es

uns schwer fallen , zn bestimmen , welchem von ihnen

der Preis zu reichen sein mächte. Verschiedene Indivi-

dualitäten werden sich aueb verschiedene Lieblinge wäh-
len; es wird sich dann bei dieser Wahl zeigen, ob die

einzelnen Ausstellungen, die wir nach genauer Prüfung

des Werkes niebt zurückhalten konnten, begründet er-

scheinen. — Gestehen wollen wir im Voraus, dass uns

das zweite Quartett (A moll) vorzüglich angesprochen

hat, und bezeichnen es zuerst in einigen Umrissen. Der
erste Satz ist vortrefflich gedacht und coostruirt, und

nimmt durch seine wohllhuende, gleichmässig vertheilte

Lebendigkeit das Interesse fortwährend in Anspruch. Un-

gemein schön erfunden, und von wahrer Innigkeit und

Anmuth durchweht ist das sehr ausgeführte, aber keines-

wegs ermüdende Andante. Als eine günstig hervortre-

tende Eigenthünilicbkeil unseres weriben Autors erscheint

uns hauptsächlich das meist gelungene Streben, durch die

Mamiichfaitigkeit seiuer Gedankenarmen die so leicht ent-

stehende Monotonie zu entfernen, was vorzüglich in dem
auf eioerlei Tonstoff angewiesenen Quarlcttstyie von nicht

geringer Bedeutung ist. Da nun Molique in der Thal eine

grosse Gewandtheit besitzt, diese verschiedenen Ged.in-

kenformen mit einander zu verbiuden und in geistreicher

14
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Weise neu zu gestalten, wie es ungemein ansprechend

in diesem Andante geschiebt, so wird die geistige Auf-

merksamkeit zugleich gespannt und belohnt. Auch der

Menuettsatz (ein eigentliches Scherzo bat Molique in kei-

nem der drei Quartetten gegeben) ist, bei aller Anspruch-

losigkeit, mit der er auftritt, sehr gut erfunden und run-

det sieb wohlgefällig ab; wahrhaft graziös ist das Trio.

Das launige , mit besonderer Leichtigkeit und doch im

besten Zusammen bange geschriebene Finale vollendet den

guten Eindruck des gelungenen Ganzen.

Das erste Quartett ist in Fdur geschrieben und ent-

hält viel Schönes ond nicht selten Eigentümliches. Dem
ersten Salze mangelt vielleicht nur ein etwas extensive-

rer Hauptgedanke, um noch befriedigender zn wirken.

Intensivität kann man weder dem Hauptgedanken, noch

dem Mitielsatze, noch selbst den Episoden absprechen, aberdem Mitlclsatze, noch selbst den Episoden absprechen, aber Künsllerqoartell vorgetragen, werden sie, ob)

sie sind sämmtlicb so kurz geformt, dass trotz ihrer ge- ' allem Modeflimmer frei , gewiss den schönsten

schickten Verwendung und Umgestaltung das weit aus- machen, und sind ohne Zweifel als eine wahre
geführte Allegro doch anwillkürlich etwas Musivisches runie der Quarleltmusik zu betrachten.

mentlich entbehrt man jenes eigentümliche und behag-

liche Gefühl, das man sonst wohl bei der unerwarteten

Wiederkehr des glücklichen Hauptgedankens empfindet

:

hier z. B. , nach dem kurzen Orgelpuncte am Schlüsse

des Andante lässt ans das Thema völlig kalt. Auch das

Menuelto erhebt sich keineswegs über das Gewöhnliche

und wird sehr kurz abgefertigt. Das Finale ist wieder

mit Sicherheil entworfen , and mit grosser Routine aus-

geführt, und namentlich bewährt sich dies im zweiten

Theile, der durch glückliche und geistreiche Verbindung

der früher angeregten Ideen sieb vortbeilhafl auszeichnet.

Die Ausführung simmllicher drei Quartette ist, nach

dem jetzigen Standpuncle, wirklich leicht zu nennen, und

selbst die erste Stimme wird einen nicht ungeübten Dilet-

tanten kaum in Verlegenheit setzen ; von einem wabreu
i sie, obgleich von

schönsten Eindruck

geführte Alieg

annimmt, wenn man aneb gestehen muss, dass dem Com-
ponislen mit seinen kurzen Sätzen eine lange Unterhal-

tung nicht misslungen sei. Das Andante (Bdur, %) ist

ein höchst freundlicher, melodiöser Satz, fliessend und

in schöner Symmetrie gehalten. Mit reichen Figuren aus-

gestattet, erhebt es sich zuweilen zum Schwunghaften,

wobei treuliche harmonische Combinationen hervortreten.

Der Menuettsatz zeigt nichts Eigentümliches. Wir be-

merkten schon früher, dass der Componist es verschmäht

babe, seinen Quartetten ein eigentliches Scherzo anzu-
reihen, und fügen hinzu, dass wir ein solches Character-

bild hier förmlich vermissten. Ein frisches und bewegtes
Leben albmet das letzte Allegro. Eine so beilere und
immer trefflich motivirte Abwechselung bietet fast kein >

anderer Satz in sämm Iiirhen drei Quartetten. Vorzüglich

ist es die Ausarbeitung, ja man darf sagen i die Ausstat-

tung des zweiten Tbeils, durch welche Molique seine

Mristers.-hr.fi bewährt. Wie leicht und behaglich schau-
|

kein sich die anmutbigen Ideen auf den immer wechseln-
'

den Wellen der Harmonie! Bei sorgsamer Ausführung,

die, ganz ohne eigentliche Schwierigkeit, nur auf genaues
Ensemble und discrele Nüancirung Ansprüche macht, wird
dies lebensvolle Stück eine vortreffliche Wirkung machen.

Das erste Allegro des dritten Quartetts imponirl vor-

züglich durch seine brillante Färbung und durch einen

glücklieben Schwung der Gedanken. Die Ausarbeitung

des zweiten Tbeils muss als ausgezeichnet gerühmt wer-
den. Die in der ersten Abtheilung ausgesprochenen Ideen

erscheinen bier in so glücklicher und kunstreicher Ver-
bindung, und doch so klar und ohne Zwang hingestellt,

dass man bei der endlichen Entwickelung und bei dem
Wiedereintritt des kräftigen Hauptgedankens eine wahre
Geistesbefriedigung empfindet. Das Tbrma des Andante
müssen wir jedoch als matt bezeichnen , und wie denn
der Erfolg eines Satzes fast immer auf einem glückli-

chen, bildsamen Hauptgedanken beruht, so wirkt bier der
Mangel eines interessanten, sloffhaltigen Motivs nachtei-
lig und ermattend auf den ganzen Satz ein. Zwar er-

hebt er sich später zn etwas mehr gesteigertem Leben,
nnd bringt einige schöne harmonische Wendungen, aber
das höhere Interesse vermag er kaum anzuregen. Na-

rung der Quartettmusik zu betrachten.

Sechs vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor

Bass, componirt von Ad. Reichel. Op. 10. No. 2.

Leipzig, bei Ernst Götz. Preis 1 Tblr.

Die drei ersten Gesänge sind bei Weitem die schwäch-

sten dieser Sammlung, namentlich ist das vielfältig com-

ponirte und abgesungene Lied , nieb dem Italienischen,

von Goethe: „0 gieb vom weichem Pfühle " u. s. w.
mit seinem schläfrigen Refrain : ,, Schlafe, was willst Du
mehr? " in dieser neuen musikalischen Illustration durch-

aus nicht geeignet, ein neues Interesse

Harmonieenfolgen sind in der Thal von einer Wi
dass sie eher die Schlummernde zu erwecken , als

einzulullen im Stande wären; z. B.

:

Im zweiten Liede, das einige gelungene Momente

hat, wäre besonders dem Anfange der Apostrophe : „Jüng-

ling, auf!" eine bedeutsamere Stellung zu wünschen ge-

wesen. — Das dritte Lied ist nach seinem Grundgedan-

ken und in seiner ganzen Auflassung nicht ohne Reiz.

Die ansprucblose Treuherzigkeit ist hier ganz an ihrem

Orte; nur unterbricht, leider! die forcirle und gekün-

stelte Harmonie im neunten und zehnten Tacte sehr stö-

rend die ruhig- einfache Haltung des Ganzen. Am Schlüsse

erscheint sie noch gesteigert durch den gewaltsamen An-

lauf, den die Melodie nimmt. Diese Art , harmonisch zu

begleiten, gebort freilich ursprünglich und ganz eigen-

tümlich einem sehr verehrten Meister ; dieser bietet aber

doch in drrThat viel Schöneres zur Nachahmung, und dann

kommt wohl auch sehr viel auf Ort und Zusammenhang an.

Das vierte Lied, Ballade überschrieben (das treffliche

Gedicht ist von Arndt), müssen wir nach Form und Hal-

tung als das gelungenste der ganzen Sammlung bezeich-

nen. Mit Uebereinstimraung , deutlich articulirl und in
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massigem Tempo vorgetragen , wird es seine Wirkung
nicht verfehlen.

Auch das fünfte Lied : „Peldeinwärts flog ein Voge-

ltin" hat etwas recht Gemütliches , und wird überall

gern gesungen werden. FürMaunichfalligkeit in der Form,
wie für die Deelamalion wäre es vielleicht vorteilhaft

gewesen, wenn der Componist bei dem ersten Eintritt

der Worte: ..Weit, weil flieg' ich noch heut'!*' Hie

Singstimmeu nicht zugleich, sondern imitirend eingeführt

hätte. Doch auch so, wie es nun eben ist, nacht das

Lied einen höchst gefälligen Eindruck und spricht für die

BefahignDg des Componisten.

Wo. 6. Tiscblied, — Fiscblied, gedichtet von A. See-

beck. Oer Componist hat diesen scherzhaften Stoff ziem-

lich glücklich ausgebeutet. Das Bestreben, das Ganze mög-
lichst lebendig zu gestalten , und namentlich den vier

Stimmen eine gewisse, bändelnde Selbständigkeit zo ver-

leihen, ist lobend anzuerkennen , wenn auch an einigen

Stellen die Ausführung mit dem Streben nicht gleichen

Sehritt hält. Ob der Eintritt des Unisono in Cdur nicht

als Remioiscenz angesprochen werden dürfte, lassen wir

unentschieden. Der Gedanke wirkt übrigens hier an Ort

nnd Stelle und zumal in seinem didac tischen Ernste recht

gut. Wir empfehlen dem Componisten eine strengere Sich-

tang dessen, was er der Oeffenllicbkeit übergeben will,

und erwarten von seiner Unbefangenheit, dass er uns

einst danken wird.

zungen, Namenanfubrungen u. dergl. haben immer etwas
der Composition Widerstrebendes; so auch hier. Das Lied
bat. trotz seiner ziemlich mannicbfalligen Modulation,
donb kI was Indifferentes. Die veränderte Harmonie bei

der Wiederkehr des ersten Motivs, das wir ohnedies nicht

eben loben können, ist keineswegs eine glückliche zu
nennen ; namentlich fehlt dem Basse die natürliche, freie

Bewegung.
No. 4 ist ein fröhliches Trinklied, leicht fasslich und

bequem auszuführen, jedoch ohne geistigen Nerv und be-

zeichnenden Cbaracler.

Das Ständchen No. 5 tritt, wenn auch nicht ohne
Anmutb, doch wohl ein wenig zu einfach und auspruch-

los auf: der Bass bat wirklich etwas Phlegmatisches;

einige harmonische Würze wäre dem Ganzen gewiss
recht vorteilhaft gewesen, das übrigens recht fliessend

geschrieben ist. Je nun ! eine milde Sommernacht, etwas
Mondschein und eine recht sorgsame Ausführung werden
wohl das Fehlende ersetzen.

Die Heimkehr, No. 6, sebliesst den kleinen Lieder-

kranz. Der Componist lässl hier, recht gut motivirl, in

Form und Gedanken das erste Lied wieder anklingen.

Der sehr ernste Scblnss erscheint fast unerwartet. —
Ein kurzer, ermutigender Zusatz des Dichters wäre dem
Componisten gewiss willkommen, wie der Wirkung ohne
Zweifel sehr vorteilhaft gewesen. AI.

Wanderung durch den thüringer Wald ; sechs Lieder von
L. Beckstein, für vier Männerstimmen compooirt von

H. IV. Stolse in Celle. Op. 47. No. 27 der Gesang-
stücke, No. II der Männergesänge. Partitur uud Stim-

men. Leipzig, bei C. A. Klemm. Preis 25 Ngr.

Wir kennen von dem Autor des vorliegenden Wer-
kes fast ausschliesslich nur geistliche Composilionco, un-

ter welchen mehrere die beste Anerkennung gefunden
haben und sie auch verdienen. Diese profanen Lieder

sprechen ebenfalls das Gemülb freundlich an, uud zeich-

nen sich im Ganzen durch sinnige Auffassung und vor-

züglich durch eine vollkommene Correclheit aus. Auch die

Dirhlungcn habeu , obgleich nicht alle von gleichem In-

teresse sind, poetischen Wert. Die beiden letzten Zei-

len des ersten Liedes, Dolmar überschrieben, hätte der

tonst so correcle Dichter wohl leicht ansprechender ge-

stalten können; sie heisseo: ,, Wanderlust freit (befreit)

ans Stubenqualm und Dust (sie!), schwellt die Manoes-
brasl!" Die Composition ist zwar nicht eben ausgezeich-

net, doch regt sie an, und wird bei dem Beginn einer

Sängerfabrt von Wirkung sein.

No. 2. Im Walde; ein sehr ansprechendes Lied. Das
(ianze atmet wirklich ein Gefühl jeuer behagtiebeu Wald-
einsamkeit, wie sie uns Tieck so wert gemacht bat. Me-
lodie und Harmonie bewegen sich in angemessener, ruhig
wühltuender Weise. Nur in der letzten Zeile hat die

Führung de« Basses etwas Ungefügiges und Steifes, was
denn auch den
laut.

Schluss weniger befriedigend erscheinen

No. 3. Die drei Steine (nämlich : Friedenslein, Lie-

in Thüringen). - Loealschilde-

Nacuricdteh.
Auch ein Dilettant.

Welche schöne Talente der heutige Dilettantismus in

der Musik aufzuweisen bat, ist so bekannt und schon so

vielfach bemerkt worden, dass man darüber nichts wei-

ter zu sagen bat, als: wir wissen es schon. Um so er-

freulicher ist es, wenn wieder ein im Verborgenen auf-

gegangenes Genie der Musikwelt übergeben wird, noch

mehr, wenn das erste Auftauchen desselben anerkannt

und wobl gar gefeiert wird. — So las ich kürzlich beim

Nachsuchen eines Artikels in einem der früheren Jahr-

gänge von Schilling'$ Jahrbüchern (1840, No. 3) eine

ganz kurze Miscelle, Dilettantismus betreffend, wo es un-

ter Anderen heisst:

„In Padua lebt jetzt ein Doclor der Rechte Namens
Morit* Mahl, welcher eine Kunstfertigkeit auf der Vio-

line besitzen soll, die selbst mit der eines Paganini

in Vergleich gestellt werden darf. So berichten wenig-

stens öffentliche Blätter, und wir glauben es um so

lieber, als Herr Mahl nur Dilettant ist und bleiben will."

Der Name Mahl, Dr. jur. , fiel mir auf ; ich war

lauge schon mit einem hiesigen Dr. jur. gleichen Namens,

Mitglied des galizischen Musikvereins, bekanul, von dem
ich ebenfalls wusste, er sei ein tüchtiger Geiger, den ich

jedoch noch niemals Solo gehört balle. Es muss ein gu-

tes Zeichen sein, dachte ich, wenn man sieb über das

Spiel eines Musikers heul' zu Tage, wo man so viele

Virtuosen hört, so ausspricht, wie in jenem Blatte ge-

schiebt, und ich versäumte nicht, meinen Freund Mahl
bei nächster Gelegenheit auf jene Stelle aufmerksam zu
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machen, wo ich denn erfuhr, den er derselbe sei, wel-

cher in Padua gespielt baue und toh dem die Rede sei.

Später überzeugte ich »ich hiervon auch aus andern Blat-

tern, die er gesammelt hatte , rausste auch aas den ver-

schiedenen Gedichten, womit man ihn in Padua gefeiert,

and aus andern Zeichen der Anerkennung scbliessen, dass

dieselbe ungewöhnlich gewesen sein müsse. Uro so mehr

freute ich mich auf Gelegenheit, ihn allein spielen zu

hören, die sich mir nunmehr in seiner Behausung oft ge-

boten bat, oft genug , um ein (Jrtbeil über ihn abgeben

zu können. Mahl ist unbestrittener Virtuos und Künst-

ler; Virtuos, — denn er spielt sein Instrument mit un-

glaublicher Leichtigkeit und überwindet die grösslen

Schwierigkeiten so fertig und correct, dass man bewun-
dern muss, wie ein Mensch, der Musik doch nur aus

Liebhaberei neben seinem Hauptgeschäft betreibt, es da-

hin hat bringen können ; Künstler, — weil er den Cha-

racler seines Instruments durchaus erkannt bat und da-

durch alle Leidenschafleu in der Seele des Hörers zu
wecken versteht. So im weichen, schmelzenden Adagio,

wenn sich der Sturm des Gemütbs gelegt hat und die

Seele in sanften, getragenen Tönen sieb erholt oder im
Gebet sich erbebt; so im rastlosen Allegro, im hüpfen-

den Pizzicato, wenn der Bogen in eilenden Sprüngen
über die Sailen fliegt. Im Flageolet und in chromatischen

Läufen bat Mahl eiue Fertigkeit and Sicherheit, die ihres

Gleichen sucht ; auch die Kunststücke, die man bei welt-

berühmten Virtuosen angestaunt, sind ihm bekannt und
geläufig, und er lässt dieselben vor Freunden zu seinem
und der Zuhörer Amüsement gerne hören, wenn gerade

der Wunsch sich äussert. — Was aber noch mehr sa-

gen will, Mahl ist auch ein tüchtiger Theoretiker und
glücklicher Componist. Seine Composilionen, die neu und
originell sind und von denen eine wohl noch bis Ostern

erscheinen wird („Pantaisie et Variation» snr des tbemes
de l'Opera: Les Huguenols"), müssen, ich zweifle nicht,

grosses Furore machen (sind sogar schon im Manuseript
von manchem guten Freund benutzt worden) und werden
gewiss jedem Vinlinspieler willkommen sein. Sie werden
zur Characteristik seines Spiels vor den Augen Derer,
die ihn nicht hören können, Einiges beitragen und über-

haupt eine Einsicht in die Talente dieses Mannes gestat-

ten. Vorläufig sei Dies über ibn genug; seine Werke
werden weiter sprechen. —

Bei dieser Gelegenheit sei auch eine kleine Skizze
überhaupt über das hiesige Musikleben im letzten Jahre
eingeschaltet. Wir können diesmal nicht klagen. Fremde
and einbeimische Virtuosen haben uns reichlich bedacht,

an Concerten, besonders im Anfange des vorigen Jahres
und in der neuesten Zeil, war kein Mangel, und dazwi-
schen stellte der galizische Musikverein durch seine öf-

fentlichen (Jebungen eine regelmässige Verbindung her.
Zuerst waren es die Herren Hemmers und Gast. Schu-
mann, weiche, von Kieff kommend, — Ersterer auf der
Violine, Letzterer auf dem Piano , — mehrere Coocerte
gaben und vielen Beifall fanden. Doch wurde ihnen, durch
das Dazwischenkommen Leop. v. Meyer"s, welcher eben-
falls — und mehrere Male sogar zur selben Stunde —
auftrat, ein Tbeil des Publicums entzogen. Die Enteren
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stehen hier noch in galem Andenken, and man hofft, dass

! sie bald wieder einmal zu uns kommen. Meyer war auf

i

seiner Reise nach Wien und Constantinopel und hat sich

kürxlich auf seiner Rückreise persönlich wieder in Krin-

I nerung gebracht. Doch schien die Sympathie für ihn et-

was nachgelassen zu haben, denn die zwei Concerte,

welche er gab, die freilich wieder unglücklicherweise mit
mehreren anderen zusammenfielen, waren weniger ge-

> füllt und er ging diesmal fast spurlos vorüber. — Im
Sommer besuchte uns auf einem Abstecher f^ieuxtemps,

welcher hier ebenfalls den grossen Beifall fand, der ihm
überall gezollt wird. Doch wird hier zu Lande der Lands-

mann C. Lipinski, welcher uns eben verlassen bat, im-

mer Numero Eins bleiben. War das nicht eine Freude

und ein Drängen um den gefeierten Mann ! — Kaum aus

dem Wagen gestiegen, brachten ibm die Sänger des Mu-
sikvereins bei Fackelschein ihr Willkommen. Seine Con-
certe waren bei verdoppelten Preisen gedrängt voll and
jede Nummer mit stürmischen Beifall gekrönt. Beim Ab-
aebiedsconcert, welches er zum Besten der hiesigen Ar-
menhauser gab, warf man ibm Bouquets und einen Lor-
beerkranz zu. - - Unser wackerer J. C. Keitlcr wirkte
sowohl in denen Lipintki's, als auch in andern Concer-
ten öfters mit und fand, wie immer, die grösste Aner-
kennung. Namentlich macht dessen neuestes Opus: „Ständ-

|

eben, Op. 41, Lied mit Pianoforle . " welches kürzlich

bei J. Millikowski hier im Druck erschienen ist, und wel-
ches von ihm selbst und Herrn Heinr. IU{ff herrlich vor-

getragen wird , ungewöhnliches Aufsehen und verdient
• wirklich alles Lob. Ohne Zweifel ist es unter den hen-

tigen Liedern eines der besten und der Anerkennung
i werlh, die ihm überall werden muss. — In der letzteu

Zeit traten auch die hiesigen Herren Jacknwtki (Flöte)

und Serwacxyntki (Violine) öffentlich auf und fanden Bei-

.
fall. — Der galizische Musikverein unter der Direction

des Dr. jur. Piqlkowski (ebenfalls Dilettant) brachte in

diesem Jahre auch wieder manches Tüchtige, worunter
besonders hervorzuheben sind : Hitlers „Zerstörung von

\

Jerusalem,*'— der erste Theil des Paulus," und Haydrix
i „Schöpfung." — Der Aufführung der letzteren war Ein-

sender beizuwohnen verhindert, doch soll, nach Dem,
was man darüber gebort, die Ausführung durchaus ge-
lungen zu nennen sein, was man aueb von der der an-
dern Werke sagen kann. — Ea ist erfreulich, dass die-

ses Institut nur Gediegenes begünstigt und auf diese Weise
dem hiesigen, im Allgemeinen etwas verflachten Musik-

. sinn zu Hilfe zu kommen sucht. — Die Oper, in deren

Personal im vergangenen Jahre vielerlei Veränderungen
vorgingen, war durch die Gäste Mad. Pincher und Mad.

Sliickl- llcfnrfctter eine Zeitlang im Schwung erhalten.
1 Ausserdem wurde in diesem Fache nur Miltelmässiges ge-

leistet. Doch ist dieses nur Fehler der Direction, welche
nicht im Stande ist, wackere Individuen längere Zeit xu
behalten, weshalb denn die Hauptrollen stets mit Anfän-

gern und die Nebenrollen schlecht besetzt sind, — des

dünnen Cbor's nicht so gedenken. Daher kommt es denn

auch, dass selbst gasürendc Künstler gar vereinzelt da-

stehen, und ihre Kraft uad ihre Gaben, in Ermangelung
des Ensemble, niebt so entwickeln können, als sie dessen

[

fähig sind. Dieser Zustand ist am so mehr zu bedauern,
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als die Oper eine brave Capelle besitzt. Mächte doch die

Direcüon den Zweck einer hiesigen tüchtigen Oper Dicht

verkennen, and Sorge tragen, dass sie nicht mit fremdem
Schimmer die eigenen Schwächen zu bedecken brauche.—
Lemberg, im Januar 1844. Johannes.

Berlin, den 3. März 1844. ISicbt minder musikreich,

als der Janaar, war auch der Februar d. J. Durch wah-
ren Kunslwerth ausgezeichnet waren die Concerte der

Herren Mortier de Fontaine, Servale und Nekrlich, wie
die Aufführung des //«»<fe/»chen Oratoriums: „Judas
Maccabaus" von der Singacaiietnie. Der erstgenannte Pia- I

«ist trug das Mendelssohn seht G moll - Concert für Pia-

noforle und reiche ürcheslerbegleilung, wenn auch nicht

so geistig durchdroDgen, al> der Componist selbst, doch

mit vielem Feuer, and besonders das schöne Adagio recht

ausdrucksvoll vor. Vielleicht behinderte das schwer xn
behandelnde Instrument den knnstgebildeten Pianisten, noch

mehr Kraftaufwand im Anschlage gellend zu machen. Pur
die linke Hand allein trug derselbe die „Serenade d'an I

Troubadour" von WHimers mit grosser Fertigkeit ond
Sicherheit vor. Eben so auch die A moll -Etüde von 7***7-

berg. Interessant war es, ein Cembalo- Concert (in Fdur)
von Händel kennen xn lernen, dessen InstrumentaIcom-

posilioncn wenig bekannt und dem Geschmacke der da-

maligen Zeil angemessen sind , wenn sie auch nicht die

Tiefe von Joh. Seb. Bach's harmonischen Combinationen
erreichen. Zum Schluss trug Herr Mörder de Fontaine
auch noch eine moderne Fantasie von Frans Liszt auf

ein Thema aus der Oper Niobe mit Rapidilät, Energie
and Geschmack vor, und bewies sonach gleiche h'unsl-

bilduug in der classisch älteren, wie in der nenern In-

strumentalmusik. Eben so vielseitig teigle sich Madame
Mortier de Fontaine als Sängerin. Mit einer nicht star-

ken, jedoch wohlklingenden Mezzosopranstimme begabt,

trug die benannte Künstlerin zuerst eine historisch inter-

essante Arie aus der Oper Mitrane, im Jahre 1686 von
{

Francesco Rossi componirt (für jene Zeit glänzend ge-

nug, and im Andante recht melodisch), später die grosse

Scene des Orfeo im zweiten Act der C/ucA'schen Oper,
{

tnd ein Duett aus Rossinis Semiramide, reiu, mit Ge-
schmack und schönem Poriament vor. Dem. Tucsccfs

ausser in gedachtem Duett, auch das reizende Ave
von Fr. Schubert sehr gefühlvoll. Da nun auch

zwei Ouvertüren, von Gluck (zu Ipbigenia in Aulis) und
C. M. r. Weber (znm Beherrscher der Geister), die

beiden Abteilungen des Concerts eröffneten, so war sol-

ches zu den gehaltvollsten dieser Saison zu zählen. Gleich-

wohl war es nicht so zahlreich besucht , als das dritte

und letale Concert des Violoocellvirtuosen Francois Ser-

vais am 4. v. M. im Saale der Siugaeadesaie , welcher
für den Klang viel günstiger als der Theater- Coocert-

saal im königl. Schauspielhanse isf. Der in Ton, Leich-

tigkeit der Bogenführung, Geschmack und Fertigkeit ex-

cellirende Violoncellist wiederholte auf Begehren den Vor-
trag seines dritten Concerts, welches auch hinsichtlich

der Composition, durch Eigeutbümlicbkeit der Erfindung

und wirksame Instrumentation, aasgezeichnet ist. Dem-
nächst trog Herr Servais eine Fantasie für das Violoncell

von eigener Compositum: „Souvenir de Spa" bezeich-
net, und eine Caprice auf Motive aus dem „Barbier von
Sevilla," besonders letztere mit höchster Vollendung und
enthusiastischem Beifall, vor. Eine junge Sängerin, Dem.
Krahmer, welche zwei Arien von Rossini mit Geläufig-

keit und guter Sopranstimme vortrug, erhielt ebenfalls
ermunternden Beifall. — Der königl. Kammermusiker
W. Nehrlich, als vorzüglicher Clarineltist längst aner-
kannt, halte eine recht unterhaltende musikalische Soiree
veranstaltet, welche mit einer wirksamen Ouvertüre zu
einer komischen Oper des Grafen ton Westmoreland(Lori
Bürgerst») eröffnet wurde. Der Concertgeber trug ein

werthvolles Conecrlino für die Clarinetle, und mit dem
Pianisten Löschhom Adagio und Rondo einer Sonate für

Pianoforte und Clarinetle von C. M. v. Weber (für den
Componislen und seinen Freund Bärmann den Vater ge-
schrieben), endlich auch ein Divertissement für die Cia-
rioelte, mit vorzüglich vollem To», rein, sicher, geschmack-
voll und fertig, mit vielem Beifall vor. Der Violoncellist

Julius Griebel führte mit Herrn Löschkorn ein Duo für

Violoncell und Piano sehr ansprechend aus. Auch ver-

schönten die Damen Schröder - Deerient , Tucneck und
Weuaann, wie die Herren Bötticher und Gern, die Un-
terhaltung durch Gesang und Declamatioo.

Das Handel'sehe Oratorium „Judas Maccabius"
wurde sowohl von Seiten der Chöre, als der Solostim

men vorzüglich gut ausgeführt. Letztere waren an meh-
rere Sänger und Sängerinnen vertbeilt, unter denen sieb

die Damen Krahmcr, v. Borke, Burchardt, Caspari
und Aug. Löwe, wie die Herren Mantius (Judas), Zschie-
sche u. A. m. vorlheilbafl bemerkbar machten. Das herr-

liche Meisterwerk bewirkte auch diesmal den erhebend-
sten Eindruck.

Für die Abonnenten der „Neuen Berliner Musikali-

schen Zeituug," welche hier unter Redaclion des Herrn
C. Gaillard bei Challier und Comp, seit Kurzem er-

scheint und mehr auf Unterhaltung und Maunichfaltiglteit

berechnet, als wissenschaftliche Kunsttendenz zu haben

scheint (insofern sich ans den bisher erschienenen fünf

Nummern darüber urtbeilen lässt), war am 19. v. M. im
Jagor'schea Saale ein Gratisconcert veranstaltet, in wel-

chem besonders jüngere Talente sich producirlen, wie
der Pianist Emil Pfaffe and der Violinist Wärst (Schü-

ler des Herrn CM.' Ries) \ Frau Vincent- Ost und Dem.
Schuh, wie auch Herr Fischer trugen einige Gesänge
vor, so das« die Unterhaltung viel Abwechselung ge-

währte und die Cneigennü'tzigkeil der Veraustaller all-

gemein anerkannt wurde.
In der secbslen Sinfonie - Soiree der königl. Capelle,

zum Besten ihres Wittwen- und Waisen- Pensionsfonds,

wurde die sogenannte Sinfonie militaire von Hatjdn in

Gdur, mit dem Andante in C mit türkischer Musik, die

Ouvertüre zum „Wasserträger" von Cherubini und Beet-

koven's Pasloralsympbnoie vortrefflich ausgeführt. Ausser-

dem trug der Herr MD. Tavbert sein erstes Pianoforte-

coocerl, eine recht interessante Composition, mit der So-

lidität, Eleganz und Fertigkeit vor, welche an diesem

Künstler langst geschätzt wird. Sehr wesentlich wirkte

hierbei auch die Orchesterbegleitung mit, welche unter

Leitung des Herrn GMD. Mendelssohn -Bartholdy sehr
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exact aufgeführt wurde. Der zweite Cvclus dieser Soi-

reen worde, bei sehr vermehrter Theilnahme, am 28.

v. M. mit der Veränderung begonnen , das* ausser der

Haydn sehen Gdur- Symphonie (mit dem Pankensch tage

im Andante), der C dur- Ouvertüre zu Beethoven'* Leo-

nore (Fidelio) und der kleineren J/os«r/'sehen Sympho-

nie in Ddur, auch zwei Arien, nämlich die Seene : „Ah,

perfido!" von Beethoven und Händer* Arie: „Holy,

holy!" von der hier anwesenden Miss Birth rein, an-

genehm und mit schönem Vortrage gesungen wurden.

Da nun auch Herr CM. Mortis Gatt* sein fünftes Con-

eert in drei Sätzen auf dem Violoocell mit gewohnter

Virtuosität vollständig vortrug, so erhielt diese Soiree

ganz den Cbaracter eines so vorzüglich besetzten Con-

eertes, wie es Ihre berühmten Gewandhaus- Coneerle sind.

Die Zuhörer konnten dabei nur gewinnen, da ihnen das

Wesentliche, die Symphonieen der classiseben Meister,

nicht entzogen wurden.
(Beicblaii folgt.)

Weimar. Das am 7. Januar im hiesigen grossherzogl.

Theater gegebene Hof• Capell - Concert (zum Besten des

Wittwenfonds) war vorzüglich insofern ein sehr interes-

santes zu nennen, als es Gelegenheit bot, Herrn Capell-

meister Fr. Lust nicht nur mehrfach zu hören, son-

dern ihn aueh als Dirigenten zu beobachten. In letzter

Hinsicht erwarb er sieb, bei Aufführung der Beethoven-
sehen Cmoll- Symphonie, nicht nur den lebhaftesten Ap-

plaus von Seilen des Publicum», sondern auch den fast

unbedingten Beifall der Kenner. Unsere Hofcapelle wirkt«

anter seiner durchaus klaren, umsichtigen nnd geistvol-

len Leitung mit unverkennbarer Lust und Liebe und mit

einem Erfolge, der ihren altbewährten Ruhm aufs Neue
sicher stellte. Sie zeigte bei dieser Gelegenheit , wie

wahrhaft Tüchtiges und Ausgezeichnetes sie zu leisten

vermag, wenn sie sich aus einer gewissen, in der letz-

ten Zeit niebt unbemerkt gebliebenen Lethargie auf-

rafft , und wie tief ihr die Werke eines Beethoven in

Fleisch und Blut und fast in alle ihre Glieder verwach-
sen sind.

Wir hatteu früher öfter gehört und gelesen, das«

unser als Claviervirluos so hoch gefeierter Lütt beim

Dirigiren ein gar hitziger Herr, und, in einem gewissen

Sinne, ein recht schlimmer Marschall Vorwärts sei ; al-

lein bei Aufführung der Cmoll -Sympbooie bemerkten wir

davon, abgesehen vom zweiten Salze derselben, welcher

nach unserer Ueberzeugung etwas zu rasch genommen
und dadurch aus seinen poetischen Schwerpuncten her-

ausgehoben wurde, nicht die geringste Spur. Sein Feuer-
geist dämpfte sich vielmehr dabei zu ächt künstlerischer

Ruhe nnd Besonnenbeil, ohne an Kraft und Lebendigkeit

zu verlieren. Wenn Herr Fr. Litxt diese Ruhe und Si-

cherheit aueh in der Oper bewährt and sie reit jener Ge-
duld und Aasdauer verbindet, welche zum Einstudiren

neuer Werke erforderlich ist (wir möchten wohl einmal
die nennte in Weimar noch nie gegebene Symphonie
Beethoven'* unter seiner Direclion boren!), so können
wir ans nur darauf freuen, ihn öfter an der Spitze einer

Capelle zu sehen, welche freilich Meister in sich begreift,

,

die auch gar tüchtig den Commandostab zu führen ver-

! stehen.

Lisst"* Feldherrntugciiden haben uns, wir gestehen

es, aufs Freudigste überrascht t Allein er bereitete ans

auch noch eine zweite angenehme Ueberrascbung, näm-
lich Hummer* gediegen - prachtvolles H moll -Concert —
das einst vom Verfasser selbst immer nur im Schweisse

seines Angesichts vorgetragene, allein von unserm Hexen-

meisler just wie ein leichtes Spielwerk hingeworfene.

—

In der Thal: diese Virtuosität greozt schier an das Un-
1 glaubliche ! Wer hätte es vor zwanzig nnd einigen Jab-

j

ren, als dieses Concert entstanden war, für möglich ge-

halten, dass der letzte Salz desselben jemals in einem

solchen Tempo gespielt werden könne! Hummel selbst

\

vermochte, bei seinem Embonpoint , seinen Intentionen

|
darin nicht vollständig praclisch zu genügen. Der gren-

i zen losen Gewandtheil eines Lisst blieb es vorbehalten,
1 jenen Satz in seine vollen Rechte einzusetzen. Damit

J

wollen wir indess nicht gesagt haben, dass er jenes Con-

I cert durchaus im Sinne und Geiste des Schöpfers gege-

! ben habe. Hummet selbst brauchte beim Vortrage des-

i selben das Pedal wenig oder gar nicht; Herr Fr. Lisst

j brauchte es ziemlich oft, ja für jene krystallbelle Klar-

heit und Durchsichtigkeit im Vortrage, welche Hummer*
Hauptvorzug war. zu oft. Hummel"* Spiel hatte stets

etwas Kerngesundes, geschmackvoll Bemessenes, während
wir die Litst'sche Vortragsweise jenes Conccrtes von
einem gewissen fremdartig oulrirten Wesen nicht ganz i

freisprechen ' können , wobei wir aber zugleich gesteben

müssen, dass Herr Fr. Lisst überall, wo er den ächten

Künstler nicht dem nach Knalleffectcn haschenden Vir-
' tuosen binlenausetzte , unübertrefflich schön und mit hö-

. herer, glühenderer Wärme der Empfindung und des Aus-
1

drueks spielte, als es in der Regel bei dem ruhigen Hum-
mel der Fall zu sein pflegte. — Dagegen kamen uns die

! Hände unseres in manchen Stücken ganz uuvergleichli-

i

eben Meisters zuweilen vor, wie ein Paar noch nicht

i völlig gebändigte Zauberrosse , welche , das Gebiss zwi-

|

sehen die Zähne nehmend, plötzlich allerlei tolle Seiten-

j

sprünge machten — ein Streich , der uuserem Meisler

I auch heim Aceompagoemcnt des achtbaren Tenoristen

|

Herrn Pantaleon! begegnete , der einige unbedeutende

,
italienische Sachlein ganz brav und mit besonderer Ge-

1

wandtheit in Benutzung der Falsettstimme vortrug. Das
1 Aecompagiiement machte sich dabei , auf Unkosten des

•Sängers, zu glänzend, zn keck, zu vorlaut. —
Dach wir sind mit unserem Schellen noch nicht fer-

tig. Mit einer sogenannten Fantasie über La ci darem la

man© aus Don Juan bat uns Herr Lisst so fürchterlich

gepeinigt, dass wir sicherlich Reissaus gemacht hätten,

wenn's obne Eclat möglich gewesen wäre. Es ist wahr,

I unser Hexenmeister entwickelte dabei eiue ganz borrible

Fertigkeit — aber bewahre ans forthin der Himmel vor

solcher Mnsik, mit welcher man allenfalls den Teufel

aus der Hölle herausjagen könnte! — Herr Lust ist

wie ein feuerspeiender Aetna, der alle die herrlichen

Haine und Thäler und goldenen Auen, welche sein bim-

melanslrebender Gipfel beherrscht, zuweilen mit wilden,

wüsten, Alles verheerenden Lavaströmen überschüttet. —
Da hat alle ächte Kunst, aller gesunde Geschmack bei ihm
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ein Ende. Er greift dann nur nach verzerrten Fratzen
und Larven und spielt, von Sinsen uud Grazien ver-
lassen, mit scbenssliehen Ungethümen.

Einem Manne, der eine BeetAoven'tebt Symphonie
so tief und tüchtig zu fassen vermag, können solche Ver-
irrungen nicht aus den Tiefen der Seele herauswachsen;
allein bei seiner grossen Berühmtheit, bei so grossen, ja
eminenten Talenten bat er doch wahrlich nicht mehr
nötbig, dem Publicum, zumal einem hochgebildeten, sol-

che musikalische Teufeleien und Taschenspielerstücke an
den Kopf zu werfen ! — Aber wir hoffen : seine bessere
Natur wird nun bald, ausreifend, in einem tüchtigen Häu-
tungsprocess diese Larven von sieh Stessen und als ein

herrlicher Falter frei und kühn, gross und schön seine

Schwingen entfallen! Wo nicht: so werden gar bald

dem Publicum über das Falsche und Verwerfliche in sei-

ner Richtung die Angen aufgehen und man wird dann
leicht auch gegen das wirklich Grosse und Eminente un-
gerecht werden, welches ihm in technischer Hinsicht die

strengste Kritik nicht absprechen kann.

Den übrigen Theil unseres Berichts können wir kurz
ablbun. Fräul. v. Ottenburg, neuerdings für unsere Oper
K;wonnen, trug die grosse Arie der Donna Anna aus
on Juan zwar mit melallreicber, aber noch nicht völlig

durchgebildeter Stimme vor.

Eine sogenannte „Fantasie" für Orchester vom Ca- •

pellmeistcr Herrn Chelard nahm sich nach Beethoven I

und Hummel nicht sonderlich zu ihrem Vorlbeil ans.
|

246

Ueberbaupt scheint uns der Verfasser als Componist für
das Orchester nicht eben sehr glücklich zu sein. Das
Concert war, bei sehr übler Witterung, sehr besucht.
Herr Capellmeister Lust wurde mit dem lebhaftesten Ap-
plaus empfangen und mehrfach gerufen. X.

Feuilleton.
Das kb'nigl. «sebs. bsbe Ministerium des Calla* ond Üffenili-

eben Unterrichts zu Dresdeo bat in Folg« eiset von einem Stch-
verstkndigen abgegebenen Gutachten* sowohl den „Orgolfreand"
aU auch dai ., Prkludicobneh redigirt Ton H'. Körner, allen
valeriändiaeken Seminaristen, Organilten nnd Cantoreo aarelcgeol-
licbit enpfohleo nnd deren Ankauf Tor die Semiunriea aar Bena-
Uang beim Unterrichte im Orgelspiele angeordnet.

Frau tut» Ha$i»ll- Borth ia Wiea hatte um Erlaubnis* nach-
gesucht, Movtrt aar den Kirchhofe, wo er bealattet liegt, ein«
Grabstätte aetiea xa dürfen , in Folge deuen worda der Gcdenk-
tlrin an 30. Januar in der Kirche hei den Paolaaero, wo in-
gleieb Mouirt'i Requiem aafgenibrl ward, foieriieh eingeweiht.
Aof graaen Marmor bettodel aicb die galdeao Inschrift; „Juag
gross, spa't erkannt, aie erreicht." l'eber dieser loscbrin soU da*
nedaillanfSrmige Portrait de» grossen Todlen angebracht werden.

An 2. MSri wurde ein* Oper von den bekannten Engländer
Haitort, Capellmeisler der Königin Victaria , Namees „Pasnual
Brano" in Wien aof den Kirotheerlbortfaeater anrg»rdhrt; aie
sprach nicht sehr nn , obwohl manches Sehöoe darin sein soll.

In Dresden starb der italienische Pianoforterirtuo* Sattori.

Ankündigungen.
Verlage der im Zwichau

zweite vermehrte Auflage
Ton

14© O'etot 144) Choralmelodien,
nach Hiller in Partitur gesetzt, nebst Kommuniongesän-

een und Responsorien zum Gebrauch für Seminarien,
Gymnasien, Gesangvereine, Bürgerschulen nnd Posan-
ueueböre. Herausgegeben von H. ß. Schuhe, Caulor
und Musikdirector in Zwickau. 11 Vi Bogen auf be-
sonders starkes Ganzleipapier. Preis 20 Ngr.
Für die Zweckmässigkeit und Brauchbarkeit dieses Ckoralba-

ebes sprechen die Empfehlung höchster Behörde und der »rhorjle
Abaalx der ersteo Aulinge durch Einführung dcrselbcai in «erschie-
denen Seminarien, Kirchen and Senaten. Durch Vermehrung Ton
drei Schicbl'achcn Chorälen nnd der Litanei int das Werk noch
iiraurUiircr gewordea.

Em die Eint abruft); desselben zu erleichtern, wird jedem, der
«eh .lirect nn die Verlngihandlung wendet, besonders in

~

«» bedeutender Rabatt zugesichert.

In der T. _
'«»C (J. GuUtntatf) ist

Darante, Franteaeo, Magnilieal. Vollständige Partitur in
der Ori K inBl l;

est«lt mit beigefügtem Clarier Ausz. Preis i Thlr
Di* Cborstimmea eioietn. SabacriplioaapreU 9T Sgr.

,

Nach dieser Ausgabe wnrd. ^d« Maguifica« bei dem gr<>»»•>

«

drell, A. E„ Op. II. Pfingstiied für 3 Solostinu
Alt, Ten. u. Bau) nnd 4 Chorslimmcn mit Begleiten

der Harfe. Preis der Partitur SO Sgr.. der 8
10 S|jr. und jeder einzelnen Chorstimme Ij Sgr.— Op. 84. „IVfinMrrniu," ged. ». Hörnernen*, t. 4

7. 1)

a sop

des

(Solo u

Clever, Flud.

,

Op. Drei Lieder t. Herrn. Klet
Leben tlird. 2 Die Mniikanlenbraat. 3) Die Ausgewanderten)

Stf Sgr. , jede .Stimme einzeln Sj Sgr.für 4 Minnerai. Pr. _
JKelthnrdi, A., Op. 18G. HeR I u. S. Seche Lieder für 4

Mannen!, lieft I n) Singers Nachtfeier. 4) An die Lnnte. e) Be-
dcnklicbkeit. Heft IL «) Hrgo bibamna. b) Der Uueehlttssige. e)

Kleidermacbrr- Math. Preis eines jeden. Heftes i Partitur k Sl.

20 Sgr., jede Stimme einzeln 3} Sgr.

Brrtraon, 91 •, Homuncea (der Signoro Laars Ataandri gewid-
met) No. t. „Je l'aime eacore." Ick bleibe dein. Pr. 7y Sgr.
No. 8. „La harpe hrisce." Die zerbrochene Harfe. Pr. 8 Sgr.

Vlölirlrsc. Frrd.) Op. 18. Fänr Lieder für eine SingsL mit
Begleil. den Pfte. No. I. Im April, too Geibel. No. 8 Lied v.

Heine „Madchen mit dem rolkea Munrickea." Ko. 3. Fahr
wobl, r. Geibel. Na. 4. Sehnsucht nach Norden, v. Geibel. No.3.
linier den dunklen Linden, ». C. Caapari. Preia I7f Sgr.

OelHclils, Chstries, Op. 18. Remioiacencce de 1'Opcrn: La
Daiue blanche. Daa coaeertnnt p. Pinn, et Flilte ou Violon. Pr.
Piano et Fl. 27* Sgr. PUno el Viol. 83 Scr.

«ährle^^W.^Saraeenen. Quadrille far Pianoforte. 10 Sgr.

Unter der Presse befindet sieh:

Brrlloz , licet.« Grmmi frai'fe fItutntmtntaliam rt iTOnkt-
ttntHom moderne*. Mit franz. nnd deutschem Text. gr. Fol.

a. Muiikalienh.ndlung.
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Im Verlag« der

rrebt encbieaea

Ich itl io

r,e Iii de la Vierge.
Faulaiaie brillante pour le Piano

Fred. Kalkbrenner.
Op. 170. Prei. 1 Thlr.

Ferner werden eben er*chriaca:

Grande
pour lc Piano

sor Linda dl Chainounh dfl Donlxetti

Henri Herz.
oP . IS«.

24 Improvisation*
cd forme dEtudes

pour le Piaoo

Ed. i'voUT.
Op. 100.

. 8. April 1844.
-.tkof»r «*

B« BeriOt, rt Wmltr, K., « Uum brillaat» *ur de» molif»

orlgiaaax paar Piaao et Violoa.

DaVhlrr, Thn 8 FautaMc» dr Saloa «ar Nabueodonmor. Op.

48. No. 1 cl lt.

Mast, F., Feaillca d'Alt.uai.

HmIb*I, F., Alban 1844.

frralwnl. (W., II Panlatma, Opera mnurit 1

Onbome, 43. A«, Mercraq de Concert «ur l»<

Prildrnt, B», Graad Trio de Guillaume Teil.

3 Ballade* «aaa parolca.

- — Souvenir* de Scbubcrl, Faataiiic «ar la Serenade. Op. 14.

H»M«IIf>B, Hn Fantai.ie brillante «ur Min. Op. 63.

— - Faalairie de Concert rar Dom Schaiticn. Op. Ö4.

Toultiu FaaUiaie Mir le* Diamant* de la Caaronne. Op. ÖO.

9— grand Op. 91.

Yt olir, E~ Dirertimem. i 4 «*ain» »ur Maria di Hob»«. Op. »2

Op. 04. ^ <w
t l'eapoir. 2 roore««» de Salon. Op. 08.

Ire alti.

a Scbaaticu.

traoteril.

bei C. F. . i> Lelpaig.

Thlr. Ngr.

e in 7 G«*en-

Begleituag de»
vom Com-

8 *o
in Partitur

NEUE MUSIK.AXBEW,
welche >o eben

im Verlag von Breitkopf «fc Härtel in Uiprig

und doreb alle Buch- und Mu*ikaUeah*adluugen xu

bexiebea aind : Thlr. >gr.

, Potpourri naeb Tbenen der Oper; Der König
von Yvetat, für du Pianofarte m 4 Händen (No. SO
der Sammlung von Potpourri.) — ad

Hertlio*rn, Ii. V., Arie de* Pisarro mit Cbor au«

Fitlriio, fäe 1 Batsdimm« mit Ur
(
;]rituog de« Pianoforle.

(Nachgelassene* Werh.) • — 1".

Frtkua, Rn 6 Goiäage für 1 Siajf.timme mit Beglei-

tung de» Pianofarle. Op. 8 — 118

•levy, F., Karl VI. Gro**e Oper , im yolUlaudigcu
tlliTier.u.xugc. Ohne Worte 6 —

l&JalkbrCBlliert F.. F.ut«i«ie et Varialioa« brilUate*

«nr l'Opera : Le Roi d Yrelot, «rr. a 4 mala«. Op. 165. 1 —
IiCCMrprntler, A* Oüertüiemeat *ur de« molif» de

Cbarle. VI. pour le Pi.no a 4 mala«. Op. 79 ~ 12*
lirmSCh, «f., 9 Maaarlta* pour le Piaao — 18
Itlnrm, A. B., Mo.e. Oratorium, im Clatierauauge. 7 -
— — Dataclbc, die Cborstimniea 3 10
TMmlbrrK, 9., Faatabie «ur l'Opera : Lacreaia Bor-

gia de OoniaelÜ, pour le Piaoo. Op. 80 t —
FaalaUie «ur TOpera r Semiramide de Ronini, pour

le Piano. Op. 81 4 10

Walt», Tai*, Soaate la Fmall für da* PUuarorte.... 1 SO
Wlclhsrakl. Ja>»_ 3 Nocturne« p. Piano. Op. 11. — 18

»nr le Piaao Op. 18 - 18*

Bei B. Mehott'a SfttaBteui in Maine enebtlnt mit Bi-

gentliuui.rreht

:

A*Ja>ant A», Caglieatro, Opera eomiooe ea 3 Acte«.

BaWfmAller, Fr«, Fanlaiiie et Val«« rar Lambert Sinnet.

. , 4*1* Conccrto irce Acc. d'Oreheatr« ou de

Becker, Jul*, Die Zigeuner,

gen für Solo- und Cbonlimmea
Orcbc«tc7* oder Piaaoforte. Clari

ponüten. Op. Sl
NB. Die Iaatrameatal Begleitung

al* Stimmen i*t in correcter

Veri.fjuh.ndlcmg tu beliehen.

jaer, «f.» Acht Lieder und Geringe für eine Siog-

«timme mit Uegldtuag de« Piaaoforte. Op. 10. Compl. I —
— — Pirtrlbrn einzeln :

t

No. 1. Leid und Freod' — 1»

,, 9. Früblin(;»nior(;eu — 'i

„ 3. Lied von H- Burat I 71
,, 4. Klage und Bitte /
,. 8. De» Vogel« Freude — 7t

„ 8. Uebe*beimalb — <i

„ 7. Are Marie ( ji

„ 8. Liebe *

1

Hauptmann, M., Secb« deutsche Lieder mit Be-

i;lotuag de« PUnoforte. Op. I. Neue Auflage — 18

Hflulten, Fr., Variation« aar troü air* ItaUeu» pour

le Pi.uo ä 4 maini. Op. 0».

No. 1. La Zalra 1

„ «. La Nlnba j » —
3. L» [Vorru» )

J nii hi». I«, TroU Quatnor« ponr den» Violon«, Viola

et Violaaeelle. Oeur. 08. No. I, 8. 3 » 1 10
ümlllMOda. J. W., Premiere Coareraatioa »n Pia-

noforte ä 4 m«in», arraag. par H. Unke d'apre* la Coa-

cerlaate pour deiiv Violon«. Op. 80 1 7*

Dcuiieme Conrersatioa aa PSaaoforie k 4 maiot.

arrang. ptr H. Bnbe d'apre* le* Varialiaa« briU. pour

Violoa a.ee Orcbertre. Op. 18 — 80
lalroduclieu et Variation* pour ClariacUe aree Or-

ebettre. Op. 198 * 20
— - Le münc aree Piano — 90
_ Sceoad graad Trio pour l'iano, ^'ioloo et Violoa-

eelle. Op. 130 5 —
Den* March«* miliuirr» paar Piaao — 7f

Huclrr, Hleat., Tria facile et agreable pour Piano,

Violon et Alto. Oeur. 1 — *>
Lrmrhr, M., Varialioa« brill. «nr uu tbrmc de Niabc

pour le Piano. Oeur. 84
Troi» Maiurka» briUantn ponr Piano. Oeur 88. — 10

Müller, B*>b., Nocturne ponr Piano »eul. Oeur. 18^ — I81

DoBtsfllll. CriTtiT. td, $

- 17*
10
18*

, C. 43. , Sittieinr Qa.tuor pour Pi«no,

Violo»rvi»U et Vi.lM.caie. Oy. 173

Druck »od VerU« von Brtükopf *»d Härtel in Leipzig und uoler deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 10te- April. M 15. 1844.

I Paul Heioleio, ei» Campoaiit de« 17. Jairbooderli. —
Aoj Prs«. — Aot Leisxlg. Ans B«Kio. (Bejclilnji.)

Paul Hcinlein,
eiu Componist des 17. Jahrhunderts.

Erfreulich ist das in anscrer Zeit beleblere Streben,
den Gang, welchen die Tonkunst in ihrer Entwickelaog
nahm, historisch zu verfolgen und die Zeiträume, auf
welchen schon darum, weil die Producte dieser Kunst,
nicht von Stein and Farbe festgehalten , zum grossen
Theil verloren gegangen sind, manches Dunkel ruht,

durch Benutzung jedes noch vorhandenen Documenta auf-

zubellen. Hierbei erscheint es eben so verdienstlich, wie
gerecht, namentlich auch das Andenken Derer zu erneuern,
welche, wenn auch vereinzelt, doch zu dem Fortgänge
des Ganzen beigetragen haben und bei einem oft verkann-
ten Verdienste unter den Künstlern einen ehrenwertben
Namen behaupten. Jede besonders betrachtete Individua-

lität , jede Würdigung eines im Stillen Wirkenden oder
Vergessenen macht einen Beitrag zur Geschichte der Kunst
aas. Unsere sogenannten Universallexica reichen da nicht

hin. Sie enthalten eine Unzahl leerer Notizen und Namen,
welche den Geschichtsforscher nicht befriedigen, anderen
Lesern kein Interesse gewähren; denn es wird dabei

nicht anschaulich, was ein Künstler, welcher eben nicht

als ein Epochemachender bezeichnet werden kann , den-
noch wirklich geleistet bat. Die geschichtlichen Darstel-

lungen der Poesie geben Proben eines jeden Dichters, die

Geschichte der bildenden Kunst wird von Kupfertafeln

begleitet ; bei der Tonkunst sollen die blosen Namen der
Musikstücke, welche der Mann geliefert hat, Alles ver-

treten. Dankbar müssen daher die Verdienste, welche
sich Roch/its, Becker n. A. dadurch erwarben, indem
«e Werke der Vergessenheit entrissen und ihre geschicht-
lichen Forschungen durch Belege im Abdruck einzelner

Musikstücke lehrreich machten, anerkannt werden. Nur
dann erst, wenn dies bis zu einer gewisseu Vollständig-
keit durchgeführt sein wird, kann eine gründliche Ge-
schichte der Musik , die ja nicht blos auf die hervortre-
tenden Reformatoren sieb beschränken soll, möglich wer-
den. Möchte daher das Interesse des kunstliebenden Pn-
MicoDis möglich machen, dass die Zahl solcher Sammlun-
gen sieb erhöhte, oder sogar ein grösseres Werk, sei es
io lexiealiseber oder geschichtlicher Form , erscheinen
könnte, in welchem bei jedem namhaft gemachten Kunst-
ler auch eine zum Erweise seiner Leistung nnd seines
Verdienstes

'

*6. JÄrgan*.

wäre eine wahrhaft instruetive und lebendige Geschichte.

Id derselben würde dann mancher Name zum Vorschein
kommen, der bis dabin entweder ungekannt oder nicht

genug gewürdigt war.

Diese Betrachtungen fuhren mich auf einen Musiker,
dessen Andenken zu erneuern der Mühe lohnt. Würden
mehrere ähnliche Beiträge über vergessene Tonkünsller
in dieser Zeitung niedergelegt, so erwüchse schon dar-

aus mit der Zeit eine brauchbare Materialiensammlung,
und den Lesern würde durch beigefügte Proben aus den
Werken derselben eine sicher willkommene Gabe dar-

geboten.

Nürnberg war die Vaterstadt des Mannes, von wel-

chem ich spreche, in einer Zeil, wo jede Art der schönen
Kunst dort eine Freistatt gefunden balle. Zwar ging die

glanzvolle Epoche, in welche Nürnbergs Blütbe Güll,

voraus, und einem früheren Jahrhunderte gehörten die

Werke von Albrecht Dürer und dessen Schülern, von
Hans Sachs und 1'ßnzing an; der dreissigjahrige Krieg

hatte den grossartigen Welthandel erschüttert, den bis

zum höchsten Reichthum gesteigerten Wohlstand nieder-

gedrückt; seiue Folgen, «ine ungeheuere auf die Stadt

gefallene Schuldenlast, versagten den Behörden, auf das

Gedeihen der Künste unterstützend einzuwirken ; dennoch
gebrach es nicht an Männern, die auf dem einmal urbar

gemach len Boden forlbaulen. Neben den Erflndern auf

dem Gebiet der Mechanik standen die Familien der Sand-
rart, Daniel Preisler und Andere als ausgezeichnete Ma-
ler; auch die Tonkunst ermangelte nicht der sorgsamen

Pflege. Ein für jene Zeil reich ausgestalteter Musikchor

wurde von der Stadt erhalten und unter den Direcloren,

Sladlmusici genannt, zeichneten sich Gabriel Schiit* (ein

Virtuos der Viola da Gamba, gest. 1710) und dessen

Sohn Jacob Balthasar Schütz (gest. 1700) aus. Hein-

rich Schwemmer war ausgezeichneter Lehrer des Ge-

sangs, Georg Caspar Wecker der Lehrer tüchtiger Schü-

ler im Clavierspiel uod in der Compositioo. Vorzüglich

aber lliaten sich kunstgerechte Meister des Orgelsniels

hervor. Der Magistrat war namentlich bedacht, die Stel-

len an den Kirchen zu Sl. Scbaldus und St. Egidius

(welche später ein Braud zerstörte) würdigen Künstlern

zu verleihen. Unter den an der Sl. Sebalduskircbe an-

gestellten Organisten erwarb der genannte Wecker (des-

sen frans in s. Satyrischen Compouistea 3. TU. S. 226
gedenkt)
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leten Ruf. Seines Vorgingen Andenken trögen folgen!«
[

Zeilen in Erinnerung bringen.

Pmul H<mInn odtr Hatnitin war am 11. April 162«
zu Nümberf geborea. Die Angab«, sem Vater sei der

zu Nürnberg 1663 verstorben« Ant und Braunsehweigi-
j

•che Medicinalralh Sebastian Hainlein gewesen, beruht >

auf einer wahrscheinlichen Combinaliou, da Johann Carl,

1651 geboren, ein Arzt tu Nürnberg, als Enkel Seia-

tfians benannt wird. Früh schon trat in Paul ein ent-
|

schiedenes Talent für Musik hervor, welchem von Sei-

len der Ellern jede Förderung der Ausbildung zu Theil >

geworden zu sein scheint. Er ward von deo geschickte-

sten Meistern unterrichtet und in wenigen Jahren balle

er int Spiel geblasener Instrumente und des Claviers, so

wie im Gesang bewundernswürdige Fortschritte gemacht.

Sich noch weiter auszubilden, wanderte er im zwanzig-

sten Jahre nach Linz und nach München, im Jahr 1647
reiste er nach Italien, und benutzte drei Jahre hindurch

;

den Unterricht ausgezeichneter Meisler, namentlich in

der Composition. Z« den Seinigen im Jahr 1649 zurück-
gekehrt, zog er durch mehrfache öffentlich« Proben sei-

ner ausgezeichneten Kunstfertigkeit die allgemeine Ach- 1

tnng anf sich. Nach kurzer Zeil ertheilte der Stadlralh

ihm die Stelle eines „ Musicus." Im Jahr 1655 wurde
ihm die Stelle des Organisten an der Kirche zn St. Egi-

dins übertragen , wie er im folgenden Jahre die „Direc-
tion des chori musici " an der Frauenkirche übernahm.
Seine rege Thäligkeit und die Berühmtheit seines Na-
mens erhob ihn l658 zu der Stelle eines ersten Organi-

sten an der Sebalduskirche. Er starb am 6. August 1686.

Sein würdiger Nachfolger war der vorher genannte Cas-
par Wecker, nach dessen Tode, 1695, der als Comso-
nist ausgezeichnete Johann PachelM von Gotha beru-

fen ward«.

Hau /ein wird von seinen Zeitgenossen als der fer-

tigste Orgelspieler gerühmt, besonders aber bemerkt,
j

,,dass er auf dem Ciavier mit wenig spürsamer Bewegung
der Finger und Hände auf das Fertigste spielte." Viel-

züblig waren seine Compositionen für Orgel und für Cla-

vier, Toccaten. Fanlasieen, Fugen, Ricercaren. Obgleich

schon seit 1533 in Nürnberg eine besondere durch Jo-
hann Otto e reich leic Musikalien- Verlagsbandlung bestand,

scheint doch von Heintein'e Instrumental -Compositionen
Nichts im Druck erschienen zu sein. Nnr zwei Werke
für Gesang waren bisher bekannt. „Zw«i mnsiealische

Stücke, welche dem Edlen, Ehrenvesten nnd Hochgelahr-

ten Herrn Joh. Georg Fabricio u. s. w. als er den 27.

October 1659 seinen ersten actum Notariat» publici be-

gangen zu freundlicher GISekwünscbnng und sonderbarem
Gefallen a Canlo solo con 2 Violini ei Basso conlin.

seind componirt, offerirt und musicirt von Paul Hainkm.
Nürnberg in 4. " Oer Text des Gesanges ist lateinisch

und von Fabricius gedichtet. Das zweite Werk war zu
der Begrabnissfeier des berühmten Theologen und Predigers
an der Sebalduskirche Johann Michael üilherr bestimmt.
Kaum werden aber ausserNürnberg hiervon noch Exemplare I

gefunden werden. Doch führt der Name Di/herr't anf ein

drittes Werk, welches uns nicht allein Heinlein's Kunst,
»ondern^auch^die Art damaliger Liedercompositionen ken-

Dilherr, einer der gefeiertste» Theologen seiner

Zeit (er starb den 8. April 1669), weleber mit einer

umtosenden Kenntaiss der Theologie , hiitoson+iie und

Sprachen (er war Iis zum Jahr 1642 Professor dar Ho-
<mem, der Gessaicate and Pacjae and der Theologie aa
Jena; ein grosses Talent der Kanzerberedsamkeil ver-

band, war ein für das Schöne in Kunst und Natur hoch

begeisterter Mann. Seine lateinischen Programna« ent-

hielten meistens Gedichte, wie in seinen Erbauungsschrif-

ten und Predigten, die nach ihrer Zeit beartbeilt wer-

den müssen , das Pbanlasierekbe und Gefühlvolle vor-

herrscht. Der Musik wandle er eine vorzügliche Neigung

zu und forderte sie als Kenner. Am 30. Mai 1643 hielt

er zur Verherrlichung dieser Kunst einen feierlichen Act,

nnd liess, nachdem er eine Rede de ortn et progrestu,

ii.su et tibti.su musicue gesprochen hatte, eine, wie die

alle Nachricht besagt, solenne Musik aufführen. Sehr thi-

tig als Schriftsteller, gab er im Jahr 1657 das mit gros-

sem Beifall aufgenommene Buch heraus : „Christliche Be-

trachtungen des glintzeudea Himmels, Süchtigen Zeit-

und nichtigen Wclllauffs." Nürnberg, bei Wolfgang «. i.

(Eine zweite Ausgabe erschien 1712.) De» Betrachtun-

gen über die Gestirne und die Naturerscheinungen der

Jahreszeiten fügte der sinnreiche Mann eine dreifache Zu-

gabe beit Keffer, Lieder und deren Composilion, „denn,"
sagt er, „es muss nicht nnr der Schriftsteller, sonder»

auch der Poet, Musicus und Maler einander in den Set-

tel helfen;" die Entwürfe zu den Kupfern und die Lie-

der sind von einem Ungenannten. Die Gedichte gehören

zum Theil in eine Sammlung des Vorzüglichsten aus je-

ner Zeit; „die Lieder über die zwölf Monate aber sind

gesetzet von Paul. Heinlein, Organisten zn St. Egidien."

Sie können uns also über dieses Componislen Behandlung

Zeugniss geben. Eine blos wörtliche Angabe dessen, was
darin geleistet, führt zu keiner anschaulichen Kenntnis*;

es müssen Proben vorgelegt werden. Ich lasse deo Text

eines wahrhaft schönen Gedichts vorausgehen.

Lied de» W cinmonats.
Jiacbiet, ibr Winzer, alle inglcicb,

Unter« Troohe« werdeo aas weieb,

Reifende Reben «cbenken aas eis,

HeUten, die trisren . fröhlicher teio,

Füll™« Sie leeren Keller nil Weia.

Nonn legt* erst uftig* Feter,

Lehrte die Hacker, werbe die Leeer.

Freute der Kelter liebliebea Saft,

Welcher den Beriet giebet die Kraft,

Sorgen nad Kummer ferne wegtebtfft.

Lobt aod Hebet den kerrliebea Moll,

Welcher veriant die niedliche Kail,

Aber doch halt im Triakea da* Ziel,

Weilen det Weine* zu wenig and viel

Leiehtticb verderbt da» Iniligtle Spiel.

Weiaeo iit anaer Leben ohne Wein,
Einten und ohne Frcande zn seit.

Feeaade (lad gleich dem freudigen Mahl,

Welche mau kieset in mrlirerer Zakl,

MilleUl des Wein* mit offener Wak).

Jauchtet, ihr Liefeatea, alle »ugleich!

Trinken macht oft die Aernatca reich
,

Jeder itt edel, voller Veratand,

Jeder rühmt »eine Güter nnd Lnnl,

Weilen tbn kill der Tmnktnhett Band.
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Brauchet nun rocht uad massig den Trank :

Sas;et dem Höchsten herzlichen Daok,
Welcher bis giebrt frendigen Muth
Speiset am mit der Kellerprrss Bist.

Lobet Gott der all« Gates ans that.

1844. April. No. 15.

Dies Lied hat Heinlein also componirt. Ich gebe die

•Copie in unserer Notenschrift, da das Original die allen

quadrirlen Notenzeichen hat und das Taclzeichen 3 nicht

allein »A-Tact, sondern auch **-Tact bezeichnete.

{

ä=i=
sebeokra aas ein ,

_> s

A'

hcisscn, die I

•

O 1

•aareo
,

frabli-eber sein,

=*=f> *—

t

J!-H -r-<

Nicht nöthig ist es, hier auf die Eigentümlichkeit

des musikalischen Salzes, wie ihn die Zeit noch beibe-

hielt, aufmerksam zu machen. Leicht auch wird man zu-

gestehen , dass die Frische und das Ausdrucksvolle der

Melodie, die keineswegs von der Harmonie beherrscht

wird, sondern selbständig sich auf eine markirtc Weise
bewegt, für jene Zeil, wo man in den Liedercomposi-

tionen so virl Hartes und Steifes findet, einer Auszeich-

nung werlh ist. Das Lied kann uns auch heutigen Tages

nur erfreuen, und darum sei noch ein zweites beigegeben.

Wohl wären alle zwölf des erneuerten Druckes wcrlb.

Lied des fVintermonats.

Der Sommer ist entwi-chen, mit seiner Flammen Hitz;

Der Herbst heran geschlichen, u. herrschet nun der Schulz

_ w • n

gen beschüttet •! - ler wt - gen, die auf" dem Felde sind.

F. H.

tt ECENSIONEN.
Sechs Lieder mit Begleitung des Pianoforle, componirt

von Clara Schumann. Op. 13. Leipzig, bei Breitkopf

und Härtel. Preis 20 Ngr.

Die berühmte Virluosin bietet hier den Gesanges-
freunden eine recht freundliche, willkommene Gabe, einen

anmulhig duftenden Blumenkranz. Seine Farben sind nicht

blendend nnd schimmernd, aber ein sinnig -milder Ernst

spricht aus den einzelnen Blumen, die uns immer lieber

werden, je näher und länger wir sie anschauen.

Schon die Wahl der Dichtung deutet darauf hin,

dass diese Gesänge mehr der stillen Beschaulichkeit, als

dem lauten Markte gewidmet sind. Die Gedichte (von

Heine, Rückert, Geibel) sind ungemein zart gehalten, es

weht aus ihnen der süsse Dult der wahren Poesie, und
die Künstlerin hat sie mit gleicher Zartheit aufgefasst

and in Tönen wiedergegeben. Sie erregen aufrecht freund-

liche Weise das Interesse, obgleich weder Melodie noch

sonstiges lebhaftes Colorit besonders und ungewöhnlich

hervortreten. Eine gewisse Innerlichkeit aber macht sie

ans werth , und diese wirkt , vorzüglich bei längerem

Verweilen, höchst wohllhuend auf das Gereuth. Die Lie-

der haben vielleicht nach Sinn und Form eine zu merk-

lich hervortretende Aehnlichkeil mit einander, was vor-

züglich bemerkbar wird, betrachtet oder singt man sie

im Zusammenhange, wobei namentlich eine gewisse fest-

gehaltene Art der Begleitung jene Aehnlichkeil bestärkt;

iässt man sie aber einzeln an sich vorübergeben, so ge-

winnen sie an Reiz und behaupten ihre Individualität.

Am abgeschlossensten, wir möchten auch wohl sa-

gen am sprechendsten erscheint uns das zweite Lied:

„Sie liebten sich Beide" (von Heine); das ausführlichste

ist das drille (, .Liebeszauber" von E. Geibel), das, weon
wir nicht irren, bereits in einem Album für Gesang von

R. Hirsch erschien. Dies letzlere Lied dürfte gewinnen,

wenn die Begleitung weniger consequent durchgeführt

w*rc. Die ununterbrochene Triolenlignr ermüdet fast.

Gedanken und Führung des Ganzen müssen wir als vor-

züglich bezeichnen. — Das sechste Lied dieser Samm-
lang: , Die stille Lotosblume" würden wir noch höher

stellen, wenn es von einigen sehr fühlbaren Härten der

Begleitung befreit werden könnte , wie sie z. B. der

zwölfte Tacl enthält. Wir möchten es ein Ueberroaass

der Innigkeil nennen, welche die treffliche Künstlerin de»
Ausdrucke vermittelst der Begleitung verleiben will

;
ge-

wiss aber isl es, dass eine Milderung dieser scharren

Dissonanzen dem Eindrucke des sonst so ansprechenden

und schön empfundenen Ganzen sehr förderlich sein

würde. - Der rätselhafte, fragende Schluss dieses Lie-
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des muss sieb selbst verteidigen ; bei den Rigorislea i

wird er kaum Gnade finden. — In Summa: das hier mit

wahrer Tbeiinahme, wenn auch nur flüchtig besprochene

Liederheft ist schon an sich selbst ein interessantes, wird

aber durch die individuelle Beziehung auf die produei-

rende Künstlerin, die durch ihr seltenes Rcproduclions-

talent so berühmt ist, doppelt anziehend.

Sehnsucht von C. Heinemann, declamalorischer Gesang

für eine Tenor- oder Sopranstimme , mit Begleitung

des Pianoforle und des Violoncells, compouirt von G.

ßfichtl. Op.fi. Carlsrnhe, bei Creuzbaner und Nöl-

decke. Preis 20 Ggr.

Der Autor bezeichnet dies Musikstück (das sich recht

gut für die Ausführung in Coucerlen eignet) als decla-

matorischen Gesang, und allerdings ist die Stimme mehr
declamatorisch, als im Cantabile gehalten; doch tritt der

getragene Gesang an rechter Stelle um so wirksamer
hervor, und macht sich vorzüglich in der zweiten Hälfte

des Ganzen geltend, wo die 'Jonart sich nach Adur wen-
det, wie es denn auch in dieser Tonart mit ziemlich leb-

hafter Aufregung scbliesst. Das Violoncello ist in gutem
Verbältniss zur Singstimme und überhaupt recht zweck- i

massig und wirksam behandelt. L'eberhanpt ist die Auf-
j

Fassung des Gedichts verständig, und obgleich das Ganze :

von ziemlicher Ausdehnung ist, so nimmt doch eine ge- I

wisse Regsamkeit und vorzüglich eine zweckmässige Ab-
wechselung das Interesse fortwährend in Anspruch. Nur
ist der Componist zuweilen nicht ganz glücklich in der

Form seiner Wiederholungen, so z. B. bei der drei Mal
wiederkehrenden Stelle

:

Wo jede Btiitbe welk and schaurig
Vera bleichen (!) Baun der Freude fallt.

Weder mit Ausdruck noch Steigerung können wir uns
befreunden; dazu kommt, dass die angeführten Zeilen
nicht einmal einen vollständigen Gedanken bilden, indem
sie sich auf Vorhergehendes beziehen , der schwülstigen
Diction und der verfehlten Metapher des Gedichts nicht !

zu gedenken. — Den Schluss des Ganzen bebandelt der
Componist förmlich als Arie mit obligatem Violoncell,

wobei allerdings eine gute Tenorstimme , gleich seinem
Begleiter, sich recht günslig zeigen kanu. Doch bat diese
Ausbreitung der Form, leider! nur durch eine fast un-
leidliche Wiederholung derselben Worte geschehen kön-
nen, so, dass diese zwei Scblusszeilen

:

Wo dann tun Frieden aurgeoouneo,
Meia Aug* das Ew'ge reio erblickt.

den ausschliesslichen Inhalt von 40, sage vierzig Taclen
bilden, die auch überdies in ihrem Zusammenhange mit

|

dem Vorigen als Frage erscheinen! — Wir würden die-
\

sen Uebclsland nicht so ausführlich um) entschieden ge-
rügt haben, glaubten wir nicht, ein beachtenswerlhes
Talent bei dem noch wenig bekannten Componisten wahr-
zunehmen , das vor solchen MissgriHeu gewarnt werden
muss. AI

Nachrichten.

Leipzig. Concerle des Musikvereins „Euterpe.'*

Bereits ist die musikaJiscbe Saison auch für Leipzig been-

digt, der Cyclus der grossen Concerle im Gewaudhaus-
saale, so wie der dort ebenfalls gehaltenen Soireen ist

geschlossen, die Abende, die man den fremden Künstlern

gewidmet, kürzt der Frühling mehr und mehr, und die

Muse der Tonkunst sucht notbgedrungen in den Garten-

concerlen ein Asyl, das sie mit Beginn des Winters frob

über das aufgehobene Exil verlässl, um wieder in ihre

geweihten Hallen einzuziehen. Auch die Concerle der

Euterpe sind beendigt, und es dürfte am Schlüsse der-

selben ein übersichtlicher Hürkblick auf die diesjährigen

Leistungen dieses Vereines um so zweckmässiger erschei-

nen, als er mit dieser Saison sein 20jibriges Wiegen-
fest gefeiert bat.

Unter den beschränktesten Verhältnissen trat die

Euterpe in's Leben, die anfänglich eine sehr geringe An-
zahl von Künstlern und Dilettanten in einem kleinen Lo-

cale (eine Zeit lang diente sogar ein Gewächshaus als

Musiksalon) vereinigle. Der warmen Kunstbegeisterung

und dem beharrlichen und thatkräfligen Streben der noch
an der Spitze siebenden Dircctoren und einiger Mitglie-

der gelang es, dem Vereine allmälig die Tbeiinahme eines

grösseren Kreises von Mitgliedern zuzuwenden, die, ohne
als Musiker unmittelbar zu wirken, seine Interessen doeb

mittelbar förderten. Mit der Zeit schlössen sich mehr und

mehr Künstler an, und gegenwärtig besiebt das Orche-

ster nur aas Musikern von Fach, grossen Tbeils dem
Orchester des Gcwandbausconcerles , des Thealers und
dem Stadtmusik ebore angehörig. AlsMusikdirecloren stan-

den dem Verein zuerst Reichardt, ein Künstler, dessrn

Enthusiasmus hei seiner sonstigen Tüchtigkeit hier einen

schönen Wirkungskreis fand, und nach ihm der als Sym-
pbonieencomponist bekannte Mosikdirector V. G. Müller

vor, unter desseu eben so trefflicher als umsichtiger Lei-

tung der Verein zu jener Höhe gebildet ward , auf der

ihn nachher der Musikdireclor Verhultt zu behaupten

und zu befestigen wusste. Gegenwärtig ist Herrn Geb-
hard v. Ahensleben das musikalische Zepter anvertraut,

einem Künstler, der durch mehrere Conposilionen sieb

die Anerkennung seiner Kunstgenossen erworben, and

auf dessen jugendkräftiges Streben der Verein schöne

Hoffnungen bauen darf. Der jetzige Concerttncisler ist

der als Posaunist überall bekannte und hier noch ausser-

dem als tüchtiger .Musiker geachtete Herr Qurisser. —
Wie bisher, so bat auch in dieser Saison die Euterpe

ihre musikalischen Interessen nach einer Richtung hin

vertreten, die ihren Zwecken nnd ihrem besondern Wir-

kungskreise gemäss zwar nicht mit den der grossen Con-

certe parallel läuft, aber doch nicht ohne Kinfluss auf das

musikalische Leben Leipzigs im Allgemeinen ist.

Es würde eine ausführliche Besprechung der in die-

ser Saison vorgeführten Leistungen zu weit führen, wes-

halb wir uns nur auf einen kurzen Ueberblick beschran-

ken zu müssen glauben, am so mehr, als den einzelnen

Concerten bereits anderwärts Berichte gewidmet worden

sind. Ausser in dem letzten ist in jedem der zehn Con-
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carte eine Symphonie aufgeführt worden, und zwar Beet-

keeen's Pdur- und Bdur-Syiepbonieen , Monart's Sym-
phonie in Ginoll, Haydn's in Cmoll, Kalliwoda's in

U boII, und Spohr's Symphonie: Weibe der Töne. Neu
waren Gade's crate Symphonie, ao wie G. v. Altens-

lehen's in Gmoll (schon früher erwähnt) und Dürrner'

s

Svmphonie, das Werk eines entschiedenen Talentes, daa,

gereift unter gründlichen Studien, dem Componisten Ehre
erworben. In dem letzten Coocerte führte Herr Ferd.

Brandenburg sein musikalisch -dramatisches Tongemälde

in drei Abteilungen: „Die Mähr von den drei Inseln:

Corsika, Elba und Helena," nach einem Gedichte von

Ludw. Erfurt cotnponirt, auf, nnd das Publicum dankte

ihm mit den lebhaftesten Beifallsäusserungcn.

Unter den vierzehn Ouvertüren, tbeils von Beetho-

ven (Leonore No. 2 nnd Coriolan). tbeils von M. v. We-
ber (Oberon und Euryanthe), Mendelssohn - Bartholdy

(Fingalsböhle », Mosart (Entführung), Cherubini (Medea),

Spontini (Veslalin), Berlio» (Lear), beben wir als neu

hervor: eine Ouvertüre von C. Conrad, die Dioscuren

betitelt, und zwei von dem Musikdireclor G. v. Ahens-
leben , nämlich Concerlouverture in D moll und Fest-

oavertare Edar. Sie sind sämmllicb wirksam nnd reich

instrumentirt, und letztere macht sich, den etwas zn laug

ausgesponneaeo Schluss abgerechnet, namentlich durch

sehune Anordnung und durch ein frisches Colurit geltend.

Den Ouvertüren reihen wir nächst dem Marsche ans

Beethotens Ruinen von Athen die Soli für Blasinstru-

mente an, in denen die Herren Landgraf (Rondo für

Clariuelte von M. von Weber), Mühlfeldt (Conccrt Tür

Flöte von Fürstenau) , Faulmann (Divertissement für

Oboe, eigene bemerkenswertbe Composilion), E. Pfund
(Variationen für die Oboe von Griebel) und Herr Queis-

ser mit seinem Schüler, Herrn Ockenbeck aus Schweden,

in einer Fantasie für zwei Posaunen von Tiede auftra-

ten. Herr Queisser errang noch ausserdem durch den

Vortrag der Fantasie für Posanne mit Orchester nnd Chor,

einer schönen Composition C. G. Müllers, wie stets,

rauschenden Applaus.

Soli für Streichinstrumente führten die Herren B.

Meyer (Violinconcert eigner Composilion, und Variatio-

nen von Gabrielsky), Weissenborn (Adagio und Rondo
von de Beriot und Violin -Fantasie von Vieuxtemps),

Winter (Variationen für Violoncello von Hummer) und
Herr Grabau (Concertslück für Violoncello von Kummer)
ans. So vollendet der Vortrag Herrn Grabau's, so un-

reif war die Ausführung des Violinconcerls von de Be-
riot durch Hortensia Zirges.

Als Pianisten zeigten sich Herr Dörffet (Pianofor-

leconcert von Mendelssohn- Bartholdy), Herr Beinecke,

ein junger, talentvoller Künstler, welcher ein gnt com-

ponirtes Capriccio für Pianoforte und Orchester von sieb

und ein Concertslück von Weber spielte, und Fräul. Ul-

rike Wohlfahrt , die durch ihren decenlen und durch-

geistigten Vortrag der Tkaiberg'tcntn Fantasie über Tb«,

men aus Moses lebhaften Beifall fand.

Die vielen Gesangstücke betreffend, welche ebenfalls

in diesem Semester zu Gehör gebracht wurden, so führten

dieselben Friul. Bamberg, Fräul. Queisser, Fräul. Sachs,

Friul. Simon und der philharmonische Sängerverein aus.

Fränl. Bamberg trug drei Arien, und zwar aus Fi-
delio, Oberon nnd Hans Meiling, so wie sechs Lieder vor,
Fräul. Queisser ebenfalls Arien ans Freischütz, Beiisar
nnd Norma, so wie zwei Lieder, und Fräul. Sachs des-
gleichen Arien aus Puritaner, Faust und Haydn's Schö-
pfung, nebst fünf Liedern ; Fräul. Simon sang eine Arie
ans Don Juan nnd zwei Lieder. — Nächst genannten
Sängerinnen, denen das Publicum durch reichen Applaus
dankte, unterstützte der philharmonische Singerverein den
Mnsikverein Euterpe durch Ausführung zweier Männer-
quartetle, eines Duells mit Cbor aus Cortez, eines Duetts

I

aus den Puritanern, und zweier Chöre aus der Oper

]

Rienzi von Conrad, der, obgleich nicht Musiker von Be-
ruf, doch zahlreiche Arbeiten in den Concerten der Eu-
terpe zu Gehör gebracht bat.

Dies der gedrängte Ueberbliek der Leistungen, über
deren mehrere, namentlich die Ausführung einiger Svm-

,

nhonieen und Ouvertüren betreffend, Referent um so'lie-
i her ein Urtbeil ausgesprochen bitte, als er sich eher die

|

Gelegenheit zum Tadel, als zum Lobe entgehen lässt;
nnd letztere ward ihm gerade mehrfach geboten! Doch
sapienti sat! — — r —

Berlin. (Bescbluss.) In den beiden Quartett- t'nler-

I

ballungen der Herren Zimmermann und Genossen wur-

]

den Haydn's Gmoll -Quartett, Beethovens Adur- und

|

Es dur-QuarleU (No. 10), ein Quintett von Onslow (Es dur),

. Mosarfs D dur- Quartelt und das D moll- Quartett von

j
Fr. Schubert so allgemein ansprechend ausgeführt, dass

i

man eine Fortsetzung dieser geistreichen Soireen um so

I mehr wünscht, als solche bier jetzt die einzige Gelegen-
:

heil darbieten, so trefflieb im Ensemble eingeübte Violin-

|

Quartette zu boren. Ein Concert, worin sich ein körper-
' lieb sebr bemilleidenswertfaer Musiker auf einem neu er-

fundenen, jedoch wenig pracliseben Instrumente, der Me-
;

talloboe (von sehr dünnem, scharfem Tone) hören Hess,
ist nur deshalb zu erwähnen, weil die Frauen r. Fass-
mann und Schröder- Devrient darin edelmütbig hübsche
Lieder vortrugen, und ein vielversprechender junger Vio-

:
linisl Herr C. Steffens, Schüler des Herrn CM. Moser,
sieb mit sehr gut ausgeführten Variationen von de Be-
riot beifällig boren liess. Selbst in einigen Gymnasien,

:
z. B. dem Friedrichswerder'scben Gymnasium, fanden mu-
sikalische Abendunterballungen Statt, in welchen luslru-

mentalmusikslücke und Gesänge, z. B. der ,,Frühling"
aus Haydn's „Jahreszeiten," von den Schülern der er-

sten Singeclasse ausgeführt wurden. Auch die Eleven
der köoigl. Academie der Künste hatten für eingeladene

Zuhörer eine musikalische Matinee veranstaltet, in wel-
cher sie eigene Gesangcompositionen, auch zwei Sätze eines

Quinletl's für Streichinstrumente von W. Heraberg aus-
führten. —

Bei der königl. Oper setzten Mad. Schröder- De-
vrient und Herr Härtinger ihre Gastspiele fort. Otello

und Fidelio wurden Wiederboll. In Bellings Norma sang
die zeilher wenig beschäftigte Dem. Marx die Titelrolle,

und Herr Härtinger den Sever. Carlo Broscbi wurde
zwei Mal, der Wildschütz" einmal wiederholt. Meyr-
beer's „Robert der Teufel" wurde, nach sorgfältigen
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Proben, onter Leileng das Herrn MD. Teukert ganz vor.

znglieh gelungen zwei Mal mit lebhafter Theiln.ikm» ge-

geben. Herr Härtinger beschloss mil dem Hobert, tu

welcher Rolle »eine Stimme, Darslellungsweise und Ge-

stalt besonders geeignet ist , »eine Gastspiele mit dem

günstigsten Erfolge. Man hofft auf dessen bleibende An-

stellung nm so mehr, als die Unterhandlungen mit liehet-

Scheck ohne Erfolg geblieben sind. Auch das Engagement

des so vorzüglichen Singers Püchek ist unterblieben,

dagegen wird noch ein dritter Bassist, Herr Kraute, ans

München erwartet, welcher eher entbehrlich erscheint,

als eine erste Sängerin nnd ein Heldenlenor, wie wir

solchen früher so ausgezeichnet an Bader besassen. Cm
auf ,,Roberl der Tenfel" zurückzukommen, so erregle es

Anfangs Verwunderung, dass Mad. Schröder- Deoriemt

die hoch liegende Gesangpartie und die ihrer Persönlich-

keit jetzt weniger zusagende Rolle der jugendlichen Alice

übernehmen wollte; indess balle der anwesende Com-

ponUt manche Stelle der Sängerin aecommodirt, nnd

in der Scene des dritten Acts mit Bertram , den Herr

Bölticher eben so vorzüglich singt, als mit dämonischer

Ironie treffend darstellt, wie im fünften Act, ries die

Künstlerin durch Mimik nnd Plastik ihrer trefflichen Dar-

stellung zu allgemeinem Enthusiasmus hin. Dem. Tue-

Mtek dagegen exeellirle im kunstfertigen Gesänge als

Prinzessin Isabelle Am Meisten effectoirte ihre Cavaline:

,,Gnade, Gnade!" im vierten Act, nach welchem Dem.
Tuezeck nnd Herr Härtinger gerufen wurden. Auch
Raimbaat wurde von Herrn Mantius künstlerisch schon

gesungen, besonders das Duett mil Bertram im dritten

Act. Für den beschränkten Bohnenraum im Schauspiel-

hanse war eine neue Decoration zu der infernalischen

Geisterscene des dritten Aels angefertigt, welche durch

die Beleuchtung ungemein effectuirte. So gewährte die

vielbesprochene, stets mit Vergnügen wieder gehörte Oper

neuen Reiz, der sich seit 1832 für dieselbe hier in stets

gleich hoben Grade erhalten hat. Mad. Schröder -De-
erient hat noch die Agathe im „Freischütz," besonders

in der grossen Arie des zweiten Acts, durch innigen Aus-
druck einnehmend, eben so wahr und ergreifend (jedoch

weniger allgemein ansprechend) die träumerische Senta

in R. fVagner'* „Fliegendem Hollinder" zwei Mal ge-

geben. Am 1. d. M. wiederholte die noch den März über

hier verweilende Sängerin den Romeo, eine ihrer vor-

züglichsten Kunstleislungen , mit lebhafter Theilnahme.

Heute wiederholt dieselbe die Gastrolle der Leonore in

Pidelio. — Die italienische Oper der Königsslädlischen

Bühne wurde durch Morianfs Gastspiele neu belebt. Am
Meisten gefiel der gefühlvolle Sänger als Edgardo in

der „Lucia di Laromermoor," mit welcher Rolle er seine

Gastrollen schloss , nachdem er noch den Pollione in

,,Noraa" und den Arturo in den „Puritanern" gesun-

gen hatte. Signora BenJini, eine frische, jugendliche Mez-
zosopran-Sängerin, hat, ausser dem Omni in der „Lu-
erezia Borgia," auch den Romeo (weniger genügend) und

die Rosina im „Barbiere di Siviglia" mit Beifall gesun-

gen. — L»sl wird in diesen Tagen hier erwartet; wie
es beisst, zum Stiftungsfeste der Männergesang-Academie

GMD. Meyerbeer, welcher sieh von der Opernverwal-

tmg für jetzt «rückgezogen hält , soll mit der Compo-

I sitioo eines Festspiels zur Eröffnung des neuen Opern*
' baeses beauftragt sein. — Im reciUreoden Drama gewäh-

ren Dürings Gastrollen einen höchst anziehenden Ge-
nus*. — Das Schwesternpaar Therese und Marie Jaffa-

nelie sind hier angekommen und geben heute ihr erstes

Coneert im Saale der Singacademie zn resp. 2 Thlr. (für

numerirU Sitze) nnd 1 Thlr. Enlree. — Gestern wurde
j

zn dem neu in Scene gesetzten Singspiel: „Mary, Max
i
nnd Michel*' von Ceti Blum, ein neues Ballet von Tag-

|
/mm'; „Die Liebes • Insel" mit Musik . von • Gehrich zum
ersten Male gegeben, worüber das Nähere im Märzbericht.

Prag. Zwei Benefiziea brachten ans zwei neue Opern,
eine deutsche nnd eine französische. Wir sahen nämlich
zum Vortheile der Dem. Gruner zum ersten Male: „Der
Wildschütz, oder die Stimme der Natur," komische Oper
in drei Acten nach Retsebue frei bearbeitet, Mnsik von
Albert Lortning, und zum Vortheile der Dem. Köekert:
„Des Teufels Anlbeil," komisehe Oper in drei Acten
nach dem Französischen des Seribe, Musik von Auber.
Beide Opern gehören nach der technischen Sprache des

|

Theaters unter die Spielopern, kein Wunder, wenn sie

hier keine genügende Darstellung finden konnten. Wenn
in der Oper nur gesungen werden soll , no haben wir
jetzt einige Stimmen, die mau gern hört; wenn es aber
darauf ankommt, Cbaraclere durchzuführen, piijuante und
komische Momente und Situationen zu molivirea nnd dar-

zustellen — da haben wir fast gar kein Personale, und
wenn auch weder der „Wildschütz," noch des „Teu-
fels Antbeit" als Musteropern ihrer Galtung aufgestellt

werden können, so ist doch die geringe Theilnahme, die

sie erregten, grosstenlbeils Schuld der Darsteller. Lert-

|

%ing hat in seinen „Beiden Schützen," noeb mehr im
„Ciaar und Zimmermann," bewiesen, mil welchem Ge-

I

schick er weniger bekannte Lustspielsloffe für die kooni-

j

sehe Oper zu benutzen weiss; wir haben ihn aber schon
> beim „Hans Sachs" darauf aufmerksam gemacht, wie

|

schwierig diese Procedur durch den Umstand werde, dass

j
der Stoff allgemein bekannt nnd gleichsam in Blut und

!
Leben des Publieumi übergegangen sei. Dieser Umstand

|
tritt bei dem älteren Theilc der Zuschauer auch am Reb-

I bock ein, und in Bezug auf das jugendliche Publicum hat

sieh Lortting eines Fehlers schuldig gemacht, den wir
dem bühneiikundigen Kenner des Publicum« nicht zuge-

traut hätten. Wenn nämlich eio Luslspielstoff für eine

|

Oper benutzt werden soll, so muss nothwendig die Inlri-

gue vereinfacht werden, um der Musik den gehörigen

j

Raum zu ihrer Entfaltung darzubieten. Im Gegentheile

bat Herr Lortaing dem „Rebbock" noch neue Motive

hinzugefügt t die Gräromanie der Gräfin und den Welt-

schmerz des Baroos. Das erste Motiv dürfte vielleicht jetzt,

in der Saison des Sophocies , in einem Lustspiele, wo
man es mit geistreicher Ironie durchführen könnte, wirk-

sam sein, der letztere ist — man darf nicht sagen Ro-
coco, «eil diese Mode zwar in den letzten Zügen liegt,

aber noch nicht todt ist, — doch hört de teuon, oder

besser zu sagen: metweis genre , und seine Einführung

ist auf jeden Fall verfehlt, selbst ira Lustspiel, wo diese

Ar» von Gestalten, wenn auch selten, doch aber hie und
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da einen Darsteller findet. Die Billardscene (die selbst

Kotzebue hinter eine SeiteDlhore verlegte) ist wirksam,
aber so iudeceat, dus sie ihr Exequatur wohl nur dem
Mangel an Phantasie des Censors verdankt. Dass der

Dichter der Oper dem Grafen and Baron schon im ersten

Acte die Bekanntschaft des falschen Gretebens verschaffte,

gewährte auch dem Compositeur ein vollstimmiges Finale,

doch ist nicht zu läugnen, dass dieser Instand die Spitze

aller Situationen des zweiten abstumpft nnd das Inter-

esse des Gassen wesentlich schmälert, Die Musik ist

eben kein ausserordeni liebes Werk, ja sie bleibt im Ge-
sammteindrnck selbst weit hinler dem „Czaar und Zim-
mermann" zurück, doch ist sie, von „Hans Sachs" an
gezählt, wieder ein Vorschrift und enthält manche ge-

lungene, eharacteristisebe nnd mit frischem flamor aus-

gestaltete Nummer. Die Ouvertüre ist sehr schwach, da-

gegen die lnlroduction voll munterer Laune, und das

ABC-Dnett würde wirksamer sein, wenn es weniger
in die Länge gezogen wäre. Sowohl die Sortita der Ba-

ronin, als das Lob des Landlebens sind frisch ,und melo-

diös. Im zweiten und dritten Acte finden wir mehrere
interessante Piecen, leider aber auch manche, welche den
günstigen Effect wieder zerstören, den jene hervorbrach-

ten. Ein wahres „Ende gut Alles gut!" bildet das bu-
Piaale mit dem deutungsvollen Refrain

:

Et hat nich nickt erlaucht
Di« Stimm« d«r Natu-.

be an das:

Ja, irh hia klug nni weite
Und mich betrügt man sieht.

des „Czaar und Zimmermann" erinnert. Was die Dar-
stellung belrifli, war der Schulmeister — eigentlich die

Hauptperson der Oper — Herrn Brave zu gefallen, der
eine recht gesunde kräftige Stimme, doch keineswegs
jene brillante vis comica besitzt , anf welche LorUing
bei seiaem Baculns Ansprach macht. Herrn Jim* (Grat)
war ein für ihn unauflösliches l'roblem zugefallen, einen

aimable Rone darzustellen. Auch die Gräfin (Med. Pod-
hortky), welche gar nichts zu singen bat (?), schien sich

nicht in ihre Aufgabe gefanden zu haben, und Herr
Damke (Baron) Hess ans eben so wenig von den Gefüh-
len seines zärtlichen Herzen«, als v*a seinem überflüssi-

gen Weltschmerz merken. Dem. Grosser (Baronin) und
Dem. Senger (Naaette) zogen ac* twmiiicb. gat aas der
AfTaire, und die einzige der mitwirkenden Personen, de-

ren Leistung man als gmügrnd erkennen muss, war Dem.
Richert als Greteheu. Die Reprise, zum Yortbrile des

Herrn Frans Brava aufgeführt, zeigte ein leeres Haus,

dagegen schien die dritte Produclioa ein grosseres Inter-

esse im Publicum xn erregen. — Wir wollen sehen,

wie es weiter geht.

„Des Teufels Antheil" Büchten wir unter Seribe't

geistreichste Arbeitet! zahlen, doch ist das Ganse für eine

Oper wohl etwas zu compücirt, was vielleicht in Frank-
reich minder schwer in 's Gewicht fällt t in ganz Deutsch-
land hätte der Stoff, eis Intrfgeenlustspiel behandelt, wo
es möglich und leicht gewesen wäre, alle Fäden dieses

weitläufigen Gewebes deutlich und klar auszuspinnen,
wahrscheinlich mehr EiTcct gemacht, und man würde auch
diesem, wie der Oper, die mancherlei Unwahrscheinlich-

keilen gerne verziehen haben. Der Compositeur hat, trotz

einigen recht interessanten Nummern, leider wieder ge-

zeigt, dass er auf dem Rückwege begriffen sei. Schon
die Ouvertüre ist nichtssagend, und der ganze erste Act
bat, was durch die Exposition der überreichen Handlung
bedingt wird , nur eine Nummer von musikalischer Be-
denlendheit, das Wiegenlied von Carlo Broschi's Mutter,
das, höchst melodiös, sieb auf geistreiche Weise wie ein
guldener Faden durch die ganze Oper hioscblingt; ein

Stückchen Jagdcbor, das sich Carlos Gesänge anfügt,

wird — sonderbar genug — hinter der Scene gesungen.
Der zweite nnd in musikalischer Hinsicht beste Act
bringt zuvörderst Carlos munteres Liedchen (das, zur
Wiederholung verlangt, ein komisches Qm pro quo er-

zeugte). Auch das Quartett ohne Begleitung zwischen Bö-
nig und Königin, Carlo und Gasilde, un4 das lebendige

Duett von Bnael sail CasiUe sind recht gehangene Mu-
sikstücke, vorzüglich aber erlheilt das trefflich gearbeitete

Finale diesem Acte ein bedeutendes Interesse. Wieder
ärmer in Quantität nnd Qualität der Musiknumraern ist

der dritte Act, worin abermals das Finale, ohne jenem
des zweiten gleich zu kommen, doch den Glanzpunct
bildet. Das letzte Duett zwischen Rafael und Casilde ist

von Serie* höchst geislrekh und humoristisch angelegt,

doch folgte der Compositeur der Intention des Dichters

nur mit schwachem Erfolge, und so ist dasselbe mehr
eine Aufgabe für die Schauspieler, als für die Sänger ge-

worden. Bei der Prager .Aufführung trat der Mangel an

darstellenden Talenten dem Erfolge mit doppelter Schwie-

rigkeit entgegen. König und Königin sind ein Paar schwere,

höchst undankbare Rollen, die noch dazu wenig zu sin-

gen haben, und! weder sterr Strakaty neck Mal. Pod-

hortky standen hier an ihrem Platze. Auch Rafael for-

dert hier mehr mimisches Talent nnd Humor, als Hen
Damke entfaltete. Am Besten hielten sieh Dem. Senget
(Casilde) und Herr Freilinger (Gfl Vergas). Die Benefi-

siantin (Carlo Broscbi) entfaltete ein recht lebendiges,

doch für dieses gtsistreiuhcn Ahenthenrernn wenig genia-

les Spiel, und weua sie gleich m cfcx sehr damknanen Rolle

viel Beifall, Hervorruf and Hepetition erntete, so war
doch bei ihr, wie bei Alien, der Fali, dass Spiel und
Gesang cioaseter wechselweise verdunkelten und der Er-

folg ein sehr zweifelhafter war.
(Be»«bJ«JS fai*t.)

Feuillet o it.

Die „Frösche" des Jrtttophanei sind naa auch vfeollica im
Concertnale de« ScJiauipteJbiujei zu Berlin mit H. Cuiuner'i Mu-
lla aufgeAibrt wortfei { Stock selbst wurde von Aagvtt Ko-
piteh vorgewogen. Der Erfeig scheint iweifelhaft geweeea an
ein. — Der £aaipc*ist erbiak^edoeh efcei as> wie dar Vmrleser

Moriani und die ion begleitende Sign,

barg eine Rribe Von Gailrollea mit glänz

Rotetti haben in Harn-

ödem Beifalle gegeben.

(ohrt wo

->ndW< neacete Uwer ,,fce Sireae," Bach V»B Scrib* , i»t

26. Mira in Pari* mit viele* BelfaU tarn erstsa Male .«fge

t Wordei
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Frau AöWler * Sektegtl ist als Prima Donna am Brealauer

Theater an dar Stelle dar abgegangenen Fraa Palm-Spalier «n-

il. No. 15. 2<>4

la Frankfurt am Main hat der Basskoffo Harr _

Bartelo ia Auma«'« Berhier von SeviUa aealicb tarn boodertatea

Male gegeben.

Ebendaselbst wurde CherubinCi Modee nach langer Pause wie-

der einaal auf die Biihoe gebracht. Fräol. Heuter »eng die Me-

dea; die übrigen Uaaplrolleo worden v<in Praul. Copitain ood den

Herren Pitehek, Chrudimthy, Camradi trefiliea gegeben. Der &te>

druck. den die Meisterhafte Masik auf den gebildeteren Theil das

war lief un

In Folge daa von Lütt für dai \aumaan't- Deakaal gegebe-

nen Ceaeertes wird der Baa diese« Denkaals, tn dem bereits vor

Jakren der Graadftein gelegt srnrde, im Meoat April begonnen

werden. Bekanntlieb wird ef ia JVaanauwa'f Geborlnorle , dem
Dorfe Blaaewiti bei Dreadaa, errichtet aad besteht au» eiaer Ca-

pelle and einen Schalgebaade fär die BlaeewiUer Dorfjagead.

Ankfindlgnngen.
Im Veriage der UnterxcichneteD wird die neue drei-

i Oper:

nie Sirene

im vollständigen Clavierauszuge und den üblichen Arran-

gements erscheinen.

I^prig. 10. April 1844. ^ .Breltkapf * Hirtel.

Fr. Ilofmflltter in Leipaig erscheint

Handbuch der rauiikaiiecbea titernlar, oder allgemeines, avatema-

tiseh geordnete* Verscichniss gedruckter Muniknlien, nach musi-

kalischer Schriften uad Abbildungen mit Anzeige der Verleger

aad Preise. Dritte, bis xmsn Anfange des Jahres 1844 er-

gänzte Anlage.
Daa Werk nerfallt ia drei Abteilungen, «ad werden Bestel-

lungen aowakl nafs Ganse als aack aaf jede Abiheiluni; einzeln na-

genommen. Nämlich 1) Pinaefortemusik in S Heften. S) lantru-

mrntaliuuaik (mit Ausnahme der Pianofortemasik) in 9 Heften.

S'i Gmangmasik in 5 Hefte«.

Monatlich wird eia Heft tob 8 Bogen (ia koek Quart) ans

Gegeben. Preis per Heft SO Ngr. , anf Schreibpapier 1 Thlr.

Drei Hefte (Piaaofortr mit Begleitung au 4 Händen und So

ithaltend) sind bereiU ersekieaea.

Verlage

Grande Wantateie
pour lc Piano

8tr tu motif de Linda dl

~

coraposre par

Henri Herz.
Op. 138. Preis 1 Thlr.

für Ii Solo-

Part. MiSgr..

ie brillante
pour le Piano

sur la Homance Le fll de Ia Vierge

coraposee par

nVred. MtatJebrenner.
Op. 170. Preis l Thlr.

In der T. Traulwrli'i
lung (J, GuMeafay) ist ersekieaen .

CJrell. Am E., Op. 19. „Der Herr ia mein Hirte"

und i Cknrelimavea mit Begleitung der Orgel,

jede einzelne Ckantimmc 3 Sgr.
- — Op. SS. Zwei Mnteltea für 8 Singstimmea. Na. 1. ,Herr

lekra nick tkrja aack deinem Woklgefallea." Prei» I2| Sgr

Wo. S. ,. Lastet uds unter einander lieben.*' Prei« SO Sgr.

Ketaer, Joaj., Op. 14. „Mein Element" (dem Herrn Kd.

Mantina gewidmet) f. eine Singst, mit Begl. des Pfte. Pr. 10 Sgr.

Hlesaert, H», Sieben Gedickte ran Rückert etc. Pr. 19i Sgr.

Ten freiaar*!. Fab. w., Op. 13. Diebstahl. Pr. 8 Sgr.

Op- 14. Treae Liehe. Pr. « Sgr.

Wlepreehat, W., Po)o„ai»c für Pfte. mit Geanng. Pr. S Sgr.

Mose
Oratorium aus der heiligen Schrillt

OB

Ailolph Bernhard Iflarx.
Clavieranszug . Preis 7 Thlr. — Ngr.

ien - 3 - 10 -

April 1844.

sVMi

Bei C. F. Hecht ia Berlin ist so

in allen Musikalien • und Buchftandlunyrn su knben

:

Die Sun »t,
in einer Stande

auf dem Accordfc
oder der Zieh-Harmonika

ohne Lehrer und ohne Notenkenntniss ein Stück

spielen zu lernen.

Nebst etaiema Anhange
von 50 In'chten und bekannten Musikstücken, als : Cho-

rälen, fVeihnachtS', Schul-, Jugend; Soldaten-, Gr-

sellschaßs- und Volksliedern, und aller Arten

Tema* und Märsche.
Für das Accordion

Friedrich W&Mger,
theoretisch - praktischer Lehrer des

Zweite verbtittrle und vermehrte Anflavr.

Geheflet. Preis 15 Sgr. oder Thlr.

Druck nod Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren V'erantw ii.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 17*«» April, M 16. 1844.

'««• — XtkrMUr* s Ans Prsj. (Beseblo.J.) Aas Cölo. -
<f>">3

r

R ECEM8IOHEN.
Nabacodonosor (Nebacadnezar), lyrische Tragödie in vier

Acten, gedichtet von Temistocte Sohra, übersetzt von
H. Proch, Musik von Gins. f

r
erdi. Vollständiger

Ciavier-Auszog mit deutschem und italienischem Text*.
Wien, bei A. Diabelli u. Comp. Preis 12 FI. CM.
Eine Lanze zu brechen für die Zulässigkeit oder die

dramatische Wirkung dieses grandiosen Stoffes, entnom-
men aas dem allebrwürdigen Welttuche, der Bibel, ist

nicht unser Beruf. So viel aber sei zu sagen vergönnt,
dass in dieser lyrischen Tragödie Momente erscheinen,
die, am einige analoge Beziehung in Rücksicht des Stof-

fes zu erwähnen, den ergreifendsten Scenen in Mehul'a
Joseph und Hossini's Moses an die Seite zu steilen sind. —
Was aber die Comnosiiion des uns zum ersten Male nahe
tretenden Maestro Verdi betrifft, so stehen wir nicht an,
•ie zu den hervorragendsten dramatischen Composilionen
der neueren Italiener zu zählen.

Die Ouvertüre soll ans nicht aufhalten, obgleich

auch in ihr ein gewisser kräftiger Nerv zu erkennen
ist. Die Introduction (Allegro mosso, Emoll) beginnt
mit wenigen, aber kräftigen Tacten des Orchesters, in

scharf einschneidenden Modulationen, worauf alsbald ein

kurzer, sehr aufgeregter Chor der Hebräer folgt: ein

angstvoller Aufschrei zum Himmel, drohende Gefahr ab-

zuwenden. Die Priester vereinigen sich nun in einem
Inisono von Bassstimmen zu einem innigen Gebete, das
bittend and sanft in Gdur anhebt, dann aber immer leb-

hafter and zugleich vertrauensvoller zn einem höchst be-
geisterten Aufschwünge sich steigert, wirksam nach Ednr
modulirend. Mit dem Einträte dieser Tonart beginnt nun,
in treffliebem Gegensätze zu dem Unisono der Männer-
stimmen, ein dreistimmiger Gesang der Jungfraaen und
Kinder, den wir als ganz vorzüglich bezeichnen müssen.
Die Melodie ist höchst einfach, und bewegt sich nur in

kleinen Intervallen, wird aber von wahrhaft edler, er-

greifender Harmonie gelragen. Die Begleitung erscheiut
nach dem Clavierauszuge reich instrumentirt , wobei die

Harfe ganz eigentümlich hervortreten wird. Der nun
folgende Eintritt des vollen Chores, der die Idee des
Franenchores aufnimmt, geschieht fortissimo und mit im-
posanter Kraft der Orcfaeslerbegleituog. Gegen den Schlnss
verstärkt sich die Wirkung durch einige kraftvoll gestei-

46. Jahrgang.

gerlc. für die massenhafte Ausführung treulich berechnete

Harmonieen, und so muss unbezweifett diese energische,

wahrhaft würdig gehaltene Introduction einen ausgezeich-

neten Eindruck machen und Interesse für das ganze Werk
erregen. — Nun tritt der Prophet Zacharias mit einer

grossen Arie auf, in welcher er den Hebräern Muth ein-

spricht. Da es nicht eben oft geschieht, dass Propheten

auf der Bühne singend eingeführt werden, und der Meyer-
beer'sehe noch immer schweigt, so muss man es dem
Componisten schon gestatten, seinen Prototyp sich selbst

zu schaffen, und wir sagen nur, dass diese grosse Scene

und Arie nicht ohne Wurde ist und von den Säugern

gewiss für höchst dankbar erklärt werden wird. Im Ver-

laufe des Ganzen machen sich freilich sehr moderne For-

men und Gedanken bemerklich; doch muss man geste-

hen, dass diese unleugbar sehr effectvolle Arie, vorzüg-

lich bei Hinzutritt des Chores, eine edle, würdevolle

Haltung behauptet.

In der folgenden Scene, die durch das Erscheinen

der weit- und bibelberühmten Abigail vorzüglich belebt

wird, entwickelt der Componist ein sehr bedeutendes

Talent durch ergreifende Schilderungen verschiedenarti-

ger Leidenschaften. Abigail kündigt sich höchst imposant

und dramatisch wirkungsvoll an, indem sie sieb, racbe-

ginhead und von leidenschaftlicher Eifersucht angeregt,

zwischen Ismael und Fenena wirft, die sich eben ewige

Treue schwuren. Ein sehr zusammengedrängtes, und des-

halb desto eindringender wirkendes Terzett beseblicsst

diese Scene, worin Abigail prädominirl, deren Partie übri-

gens für einen sehr bedeutenden Umfang der Stimme be-

rechnet ist.

Ein sehr aufgeregter Cbor, den immer neue Massen

verstärken, kündixt den geforsteten Eintritt des Nebu-

cadnezar in den Tempel an. Idee, Form und Führung

dieses ausgezeichneten Chores sprechen eben so günstig

für das Streben des Componisten nach Charaeleristik,

wie für sein eigentümliches Talent, seine Ideen klar

und wirksam , ohne Herbeiziehung gewaltsamer Mittel

auszudrücken. — Jeder neue Eintritt der verschiedenen

Cborablbeilungen steigert den Eindruck des Ganzen, und

die feurig - belebte Begleitung des Orchesters verleiht, wie

die angemessene, kräftige Harmonie, der ganzen Scene

etwas ungemein Aufregendes und wahrhaft Dramatisches.

Während eines kurzen
,

energischen Marsches füUt

sich der Tempel mit babylonischen Kriegern, und Neb»'

16
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cadnezar selbst tritt ein. Es folgt nun ein ausführlicher, I

wirklich grossartig angelegter Ensemblesatz (Hdor, %), I

in welchem Verdi vollgilliges Zeugniss giebt von seinem

in der That bedeutenden Talente. Dieses Musikstück darf ;

sich den besten ähnlichen Ensrmblesjitzen
,
,wie wir na- !

mentlich Rossini einige eminente verdanken, an die Seite

stellen; ja es durften ihn wohl selbst mehrere andere
\

Operncclebritälen ohne Widerstreben adoptiren. Vorteil-

hafte Griippirung der Singstimmen, effectvolle, oft wahr-

haft kühne Harmonieen, feste Hand in der Bewältigung

der Massen, — kurz, Alles vereinigt sich, um dies En-

serablestück nicht allein zu einem wahren Glanzpuncte

der Oper zu raachen, sondern auch überhaupt in die

Reihe vorzüglicher Musikstücke zu stellen, und wir sind

überzeugt, dass es bei guter Ausführung von hinreissen-
|

der Wirkung sein moss. Referent hofft, diese Lobsprüche i

von der Böhne herab gerechtfertigt zu sehen. Bs sei je-
j

doch bemerkt, dass wir zunächst von dem Andante in

Hdur sprechen; das folgende Allegro ist, trotz mancher
einzelnen trefflichen Züge, dennoch nicht geeignet, den
guten Eindruck des Vorhergehenden zu befestigen, noch

|

weniger zu steigern. Effect wird es indess gewiss ma- :

chen, doch mehr einen rauschenden, als tiefen.

Der zweite Act beginnt mit einer grossen Scene und
Arie der Abigail, später von dem Chore der Priester des

;

Belus begleitet. Auch diese Scene kann man gelungen
j

nennen ; sie hat Nerv nnd Feuer, wenn auch nicht eben I

hervorragende Eigentümlichkeit. — Nach einer sehr 1

sangbaren Prrghiera des Zacharias folgt ein originell ge-
\

dacbles Musikstück, nämlich ein Chor der Leviten, die ;

Ismael, der seinen Treubruch entschuldigen will, mit I

Vorwürfen überhäufen. Der Chor ist durchgängig im Uni-
sono für Bassstimmen geschrieben 5 Ismael's billende, zu-
letzt fast verzweifelnde Accente dazwischen regen die

Leidenschaftlichkeit des Chores nur noch mehr auf: eine

Scene von eigentümlicher, wahrhaft theatralischer Wir-
'<

kung.

Nun nimmt zunächst ein höchst glücklieb construir-
ter vierstimmiger Canon das Interesse in Ansprach.
Seine Zusammensetzung ist so vorteilhaft, dass die ein-

zelnen Tbeile allen vier Stimmen (zwei Soprane , Tenor
nnd Bass) gleich zusagend erscheinen. Jeder Eintritt drs
ersten Motivs wird auf andere, immer passende und wirk-
sam gesteigerte Weise begleitet. Nach consequentcr Durch-

:

fübrung treten bei der Cadenz der letzten Abtheilung die
übrigen Solostimmen, wie der ganze Chor mit dem uni-
sono nnd forlissimo ausgesprochenen Canon hinzu , .was
in der That von höchst ergreifender Wirkung sein mnss,
da der musikalische Gedanke des Canons an sich sehr

\

einfach nnd also dem Unisono vorzüglich günstig ist.

Von hier bis zum Scbluss bildet der Salz sich fast zum !

Doppelchor aus, der mit eiuer lang ausgehalteuen Per-
,

mate auf der Tonica höchst energisch scbliesst.

Nach einigen minder bedeutenden Nummern tritt ein
grandioses, sehr ausgeführtes Duell zwischen Abigail und
Sebucadnezar um so bedeutsamer hervor. Die wechseln-
den Gefühle, welche durch die ungemein spannende St-

|

tnation herbeigeführt werden, sind fast durchgängig mit 1

geistiger Kraft auf glücklich bezeichnende Weise in der
Composiiioii ausgedruckt, nnd, was wir besonders her- I

vorheben müssen, fast ganz ohne jene lästigen, gewöhn-
lichen Tiraden eines modernen Bravoorduetls. Mit die-

sem heroischen, deelamalomcb ausgezeichnet behandel-

ten Duett scbliesst der zweite Act so effectvoll, dass

man ein eigentliches Finale kaum vermissen wird. Aas
dem folgenden Chor der Israeliten (No. 12) tönt ein mil-

der Zug der Sehnsucht nach der Heimatb. Er ist, etwas
auffallend, in Fisdur geschrieben, und beginnt, bei ge-
dämpften Stimmen, mit einem Unisono, das der Compo-
nist überhaupt sehr zu lieben scheint; doch möchten wir
ihm dabei wohl das: nequidnimis! zu bedenken geben.
Indess muss man gestehen, dass alsdann der polvphoni-

sebe Eintritt des vollen Chores an rechter Stelle, durch
den Sinn der Worte vollständig motivirt, von doppelt

schöner Wirkung ist. Im dritten Finale bat Nebucadne-
zar noch eine weit und breit ausgeführte Scene und Arie
mit Chor. Es werden hier grosse und hohe Ansprüche
an den Sänger gemacht; werden sie aber erfüllt, so ist

der Erfolg gewiss nicht zweifelhaft Im Laufe dieser Oper
bat der Lomponisl meist glücklieb die Klippe der Remi-
niscenz umschifft (die unvermeidlichen

, conventioneilen
Phrasen ausgenommen) ; in dieser Nummer hat er es in-

dess nicht verschmäht, seinem fruchtbaren Landsmanne
Donizelli sein Compliment zu machen; namentlich ge-
schieht dies obrenfällig in dem Allegro (Asdur), dessen
Zuschnitt und Motiv Diesem unieogbar angehören.

Wir durften nach dem vielen wirklich Schönen nnd
Characteristisehen in dieser Oper annehmen, dass der
Compooitl dem Aasdrucke der so bedeutungsvollen reli-

giösen Sinnesänderung Nebucadnezar's auch bedeutungs-
volle, angemessene Töne verleiben würde, müssen aber
gesteben, dass sie sich nicht über das Alltägliche erbe-
ben. Ein gleich darauffolgender Chor hingegen bat Schwung
und Cbaracter. Auch Abigail kommt zur bessern Ein-
sicht, fleht mit schmerzvollen Accenten zur Gottheit:
„non maledire aael" — und stirbt. „Cadde!" ruft

der bestürzte Chor, and Zacharias scbliesst allein die

Oper mit dem Ausrufe : ,,Servendo a Jehova sarai de*

regi il Rc I " Dieser einfache
, ungewöhnliche Scbluss

wird gewiss, von passender Gruppirung gehoben, von
grosser dramatischer Wirkung sein ! — Auf den italie-

nischen Bühnen macht das Werk bereits die Runde, und
wie es scheint, mit bestem Success. Erwarten wir nun,
ob es auch die Feuerprobe der deutschen Opernbtihnen
bestehen wird ! — Die Einrichtung des Ciavierauszuges
müssen wir im Ganzen als zweckmässig rühmen; die

Ueberselzung ist oft sehr frei , ist aber dem Gesänge
meist günstig. Durch den oft höchst splendiden, oder

richtiger: sehr weitläufigen Druck ist der Preis, wohl
zum Nachtheile des Werkes, unverhällnissmässig gestei-

gert worden — eine Erscheinung, der wir iu neuerer

Zeit bäußg begegnen, die aber gewiss keine erfreuliche

genannt werden kann.

Vier Gesänge für vierstimmigen Minnerchor, eomponirt
von Carl Lührss. Op. 5. Partitur und Stimmen. Ber-
lin, bei Schlesinger. Preis 1 Thlr.

Diese vier Gesänge haben folgende Ueberschriften

:

„Protest," „Rheinweinlied," „Reiterlied," „Leicht Ge-
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pick"; so viel wir wissen, sind sie sämmllich vod Her-

weih gedichtet. Dass der Name des Dichters überall

steht genannt ist, finden wir etwas auffallend, können
aber diese Unterlassung, wenn sie auch vielleicht durch

ortliche Rücksichten motivirt werden sollte, keineswegs
billigen. — Was nun die Composilion dieser Gedichte

betrifft, die sämmllich etwas excenlrischer Natur sind,

so ist nicht zu leugnen, dass die Auffassung im Allge-

meinen von Talent zeugt, und dass eine gewisse Fri-

sche, ein jugendlich- kräftiges Streben, das zuweileu an

rechter Stelle selbst zur Keckbeil wird, in jedem der

einzelnen Gesänge sieb mehr oder minder geltend ma-
chen. So ist der „Protest" in der That recht glücklieb

angelegt, und nur in Bezug au/ consequenle Durchfüh-

rung vennisst man feste Hand; auch könnte die Decla-

malion hier und da wohl noch bezeichnender sein, z. B.

bei der Stelle: „So sing' doch ich, ihr Herren: nein!"

u. s. w., wo überhaupt für die zweckmässiger« Gruppi-

rang der Perioden noch Manches hätte geschehen kön-

nen. Hingegen müssen wir die unmitlelbar darauf fol-

gende Stelle: „Der deutsche Rhein kann freier sein,"

wobei die ungezwungene Benutzung der euharmonischen

Verwechselung, namentlich bei ihrer Zurückfübrung, recht

bezeichnend erscheint, als wahrhaft gelungen anerken-

nen. — Wenn wir uns übrigens recht erinnern, so sagt

die Dichtung ursprünglich : „Der deutsche Rhein könnt'

freier sein," was offenbar treffender die ironische Fär-

bung bezeichnet, die dem Dichter vorschwebte ; die kleine

Härte des aposlrophirten Wortes kommt dabei kaum in

Betracht.

Das kecke Reiterlied: „Die bange Nacht ist nun
hemm " enthält in engem Räume einen so gedräogteu,

Jedankenschweren Sloff, so entschiedene Gegensätze,

ass es wohl auch grösseren, geübteren Compooisten als

schwierige Aufgabe erscheinen dürfte, das Ganze, mit Be-

rücksichtigung des heterogenen Ideenganges, in eine com-
pacte, und zugleich ansprechende Form zu bringen. So

können wir denn auch mit dem besten Willen in der

vorliegenden Composition nur einzelne Züge als treffend

bezeichnen. Bei der Gesammtauffassung hat dem Compo-
nislen unleugbar ein dem Ganzen analoger Typus vorge-

schwebt, aber die Mittelglieder wollen sich dem Ganzen
nicht fügen, das nun etwas Schwankendes, ZerOiessendes

erhält, was denn auch die Tolalwirkung beeinträchtigt.

Von nicht gewöhnlichem Talent zeugt übrigens die Com-
position dieses energischen, phantastischen Reiterliedes

unverkennbar, und einige harmonische Wendungen kön-

nen wir als ganz ausgezeichnet hervorheben.

Des schwunghaften Rbeinweinliedes : „Wo solch ein

Feuer noch gedeiht" hat sich der Gomponist weit siche-

rer, weit glücklicher bemächtigt ; die verschiedenen Stro-

phen fügen sich der festgehaltenen Liedform willig und

ohne Störung. Das Ganze ist auf eine massenhafte Aus-

führung berechnet, und wird bei einer solchen, die noch

dazu ganz ohne Schwierigkeit geschehen kann, von ener-

gischer, nachhaltiger Wirkung sein. Die Declamalion ist,

trotz dem , dass sämmllicbe fünf Strophen in eine Form
gebracht werden mussten, meist bezeichnend und wirk-

sam. Der fehlerhafte Accent in der vierten Strophe:

„Frisch in die Schlacht!" kann leicht durch Thcsis stall

I Anis berichtigt werden. Widersirebender erschien uns
I aber die unangemessene Dehnung der männlichen Reime

in den ersten Zeilen:

Wo tolrb ein Feuer ooeb gedeih'*.,

Und ««leb ein Wein loch Flaiaaca ipei't;

j

diese Dehnung würde höchstens der Ironie der dritten

\

Strophe zusagen.

Das vierte Lied: „Ich bin ein freier Mann" macht
i wieder ziemlich hohe Ansprüche an den Componislen,
: da es sich auch hier um Mannicbfaltigkeit in der Ein-
i heil handelt. Indess ist es diesmal dem Componislen weit

besser, als in dem Reiterliede, gelungen, diese Aufgabe
zu lösen. Der Grundgedanke ist entsprechend, und die

! als Miltelsälze behandelten Strophen , deren Sinn aller-

;

dings eine besondere Behandlung bediogte, so wie die im
;

Laufe de« Ganzen vorkommenden Nuancen und Erweite-

rungen stören die Einheit und die Haltung des Gesan-
ges durchaus nicht, sondern lassen im Gegentheil den
Hauptgedanken nur noch wirksamer hervortreten. Nur
will uns die Unisonoslelle zu den Worten:

ladew «ot Moder, Sturz und Wettern
Sein geld'oe* Loot lieh Mancher ziebt —

j

als blose Abfertigung bedünken, und darf wohl überhau pl

nicht als glücklicher Gedanke bezeichnet werden. Wie
: nun seilen ein Unglück allein erscheint, so „spielt" auch

|

(gleich darauf) der Componist nicht glücklich „mit den
' leichten Rosenblällcrn" der Dichtung, und die Transpo-

sition des gar zu- bekannten Gedankens verstärkt noch
i den ungünstigen Eindruck. — Die Schlussslropbe ist

durch manche geistige Zutbat belebt und überhaupt recht

günstig und ansprechend gruppirt; nur die unbequeme
Auflösung des Quintsexteuaccordes auf : „Reicblbum" bat

uns gestört. — Im Ganzen bestätigt indess auch dieses

Lied die vorteilhafte Meinung von der Befähigung des

uns bisher unbekannt gebliebenen Componisteo, der dies

,
Werk erst als sein fünftes bezeichnet, und wir dürfen

bei fortgesetzten ernsten Studien und vermehrter Rou-
tine gewiss noch Treffliches von ihm erwarten.

Sechs Lieder Tür vierstimmigen Männerchor, componirl

von Dr. Fr. Schneider. Op. 100. Partitur und Stim-

men. Dresden, bei W. Paul. Preis 25 Ngr.

Diese Lieder zeiebuen sich vorzugsweise durch eine

eigentümliche , prägnante Kürze aus , die ihre Auflas-
1

sung ungemein erleichtert und sie ganz eigentlich zu

I ächten Liedern stempelt. Sie sind sämntlicb sehr anre-

gend und belebend, wenn auch dies belebende Priucip
1 mehr in Bezug auf Rhythmus und Declamalion, als iu
' schwunghaften Gedanken sieb bervorlbut. Das bewährt

sich fast in jedem einzelnen der sechs Lieder, vorzüg-

lich aber in dem ersten , dritten, fünften und secbsleu.

Dasersie Lied: „Hinaus, hinein, hindurch, hinauf!*'

—

erseheint in der ersten Strophe, trotz seines feurigen

Rhythmus , etwas kalt , was wohl zunächst Schuld der

Dichtung ist. Mit jeder Strophe aber wächst das Inter-

esse, und der Totaleiudruck ist ein sehr edler, der selbst

die etwas schwülstige Diction des übrigens schön empfun-

denen Gedichts vergessen macht. Die letzte Note des

ersten Tenors im neunten Taete soll wähl ßs stall d
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Weissen, d« sich für die Octavenforischreitong nil dem
ersten Baue kein Grund denken lässt.

No. 2. „Mag auch die Liebe weinen," von Krum-
nacber. Das Ganze besiebt nur aus acht, noch dazu

buchst ansproeblosen Tacten. Fehlt ihm ancb nun ein

eigenthümlich ergreifender Gedanke, so albmet das kleine

Lied doch eine gewisse Milde nnd Innigkeit, die bei über-

einstimmendem Vortrage gewiss recht gewinnend her-

vortreten. Der Scblnss halte vielleicht durch eine kleine

Steigerung gehoben werden könneii , wäre sie auch nnr
in einer rhythmischen Augmentation erschienen. Der
zweistimmige Eintritt der vier Stimmen bei dem Fortis-

snno im vierten Tacl ist ungenügend ; wir nehmen wohl
nicht mit Unrecht an, dass ein l'iiisonoeinsalz auf as sc-

meint sei.

No. 3. ,,Auf der Wanderung," von Holtmann von
Fallersleben. Die Vorzüge dieses heilern Liedes bestehen

wobl zunichst in einer anerkennenswertben Selbständig-

keit der vier Stimmen und kräftiger Dcclamation; der

melodische Tbeil ist nicht hervorstechend.

No. 4. Das bereits oft eomponirle Lied von Schmidt

von Lübeck: „Von allen Lindern in der Weit." Wir
können hier die Bemerkung nicht unterdrücken, dass der

werlhe Coniponisl fast durchgängig Texte zu seinen Män-
nergesängen wählt, die bereits, und oft schon mehrfach,

ja zuweilen vor langer Zeit in Musik gesetzt wurden.
Wenn man im Allgemeinen anerkennen mass, dass er

meist werthvolle und sangbare Dicbtnngen aufsucht, so

lässl sich doch anch Manches gegen dies Verfahren ein-

wenden. Nicht allein, dass oft eine frühere Composition

derselben Dichtung, stehe sie auch der neuem au Wer-
lhe nach, das Recht und den Vortbeil der Erstgeburl gel-

tend macht, so dürfle es sich auch fast immer bewäh-
ren, dass man einer neuen Composition einet, nament-
lich schon oft componirten Liedes selten das volle Inter-

esse zuwendet , wenn man sie nicht gar mit einem ge-

wissen Mißbehagen aufnimmt. Die vorliegende neue Com-
position dieses ältern, aber kräftigen Liedes, das glück-

lich den tiefen Ernsl der Gesinnung mit heilerm Humor
verbindet, dürfte kaum geeignet sein, mehrere bekannte

nnd gern gesungene Melodieen desselben zu verdrängen.

Am Wenigsten glücklich scheint uns der Anfang dieser

Weise. Weder mit dem Uebergange aus dem Unisono in

den gewählten Dreiklang, noch mit der unaolivirlen Fer-

mate können wir uns befreunden. Dass der vom Com-
ponisten angenommene Rhythmus überdies für

liehe Strophen den überwiegenden Accenl

:

>" r

<er Welt

bedingt, dürfte dem Ganzen auch nicht förderlich sein.

Noch einige andere Schwächen , die sich später zeigen,

veranlassen uns, die« Lied durchaus nicht zu den bes-
seren eines Meisters zu zählen, der gerade in dieser Gat-
tung wahrhafte Muslerwerke schuf.

No. 5. „Waldnacht, Jagdlust!" von L. Tieck. Wie
natürlich und geschickt aufgefassl diese Composition auch
erscheint, dem Referenten erklingt in der Erinnerung
eine frühere Melodie von Breidenstein (ebenfalls für vier

Männerstimmen), durch welche die beulige beeinträchtigt

wird , wenn gleich Referent seinen lieben Fr.

„ »I von Herrn Breidenstein zo unterscheide

Indes» wird auch die hier in Rede siebende Wa
nacht ihre Freunde finden , da sie wirklieh etwas von

Wshlesdufl und Jagdlust an sich trägt und das Ganse,

ich möchte sagen: gefällig eostüinirt ist.

No.6. „Deutschland, stehe fest!" (Der Dichter yer-

diente wohl, genannt zu werden: es ist der trefiiehe

Gnllling in Jena!) Anch dies kräftige Lied ist, nament-

lich durch die Turngemeinden, für die es zunächst be-

stimmt war, in ganz Deutschland verbreitet, und wird

nach verschiedenen Weisen gesungen. Das Gedient ist

ao kerngesund und nervenstärkend, dass wir die hier

gebotene neue Melodie schon deswegen willkommen beis-

sen, weil sie die köstliche Dichtong wieder in Anregung
bringt. Auch ist sie in der Tbat geeignet , die ernsten,

inhallacbwercn Worte und Gedanken in Hers und Sinn

zn prägen j sie ist treulich declamirt, und alhmel Würde
und Kraft, welche letztere indess im drillen Taete wobl

fast zur Härle wird. Der erste Tenor hat mit einigen

Unbequemlichkeiten zu kämpfen, weshalb es wobl ralh-

ssm sein dürfle, das Lied nm einen ganzen oder halben

Ton tiefer zu nehmen; es wird kaum dadurch verlie-

ren. — Wir empfehlen die Sammlung den deutschen

Männercbören aufs Beste. AI.

Naciiuiciiten.

Prag. (Bescbluss.) Herr Damke trat in der Rolle

des Gennaro zum ersten Male als neu engagirtes Mitglied

auf, nnd wurde eben so freundlich und beifällig begrusst,

als in seinen Gastrollen. An demselben Abende brachte

uns „Lucrezia Borgia" noch ein zweites Debüt. Näm-
lich Dem. Schwärs , deren wir in unserem letzten Be-

richt schon als einer Concerlsängerin mit überraschend

schönen Stimmmitlein und gediegener Ausbildung erwähn-

ten. Dieselbe machte in der Rolle des Mafho Ursini zum
ersten Male einen Versuch in der Oper, der unter die

geglücktesten gerechnet werden mnss, deren wir uns er-

innern. Abgerechnet, dass wir hier zum ersten Male

diese Partie in der Stimmlage singen hörten,Jux welche

sie geschrieben ist, nnd dass Dem. Schwan dieselbe mit

äebl italienischer Methode vortrug, ao war ihr erster

Versuch anch in mimischer Hinsicht merkwürdig, da die

Debütantin in keinen der entgegengesetzten Fehler der

Anfänger — das zu Viel and zu Wenig — verfiel. Sie

halte den Character richtig und treffend aufgefassl, und

spielte mit einer Rübe und Sicherheit, Lebendigkeit und

Würde, als wäre sie schon seit Jahren auf den verhäng-

nissvollen Bretern heimisch; daher konnte ihr auch ein

glänzender Erfolg nicht fehlen. Vom zahlreich versam-

melten Publicum lebhaft begrüwt, wurde sie schon nach

der Erzählung in der Inlroduetion , welche sie mit dra-

matischem Leben vortrug, stürmisch beklatscht, nnd sie

wnssle sieb diese günstige Stimmung des Publicums nicht

nur durch die ganze Oper zu erhalten, sondern dieTheilnafame

steigerte sich nach dem Trinkliede— von dem man schon

die Wiederholung der ersten Strophe tosend verlangte und
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za haben schieD, das* es eine zweite habe, —
zum Enthusiasmus. I eberbanpt sprach die ganze Oper so

sehr an , dass auch die beiden folgenden Produclionen

derselben ein ganz gleiches Resultat des Beifalls und Be-

uchet darboten. Nachdem wir eine Oper, worin unr eine

Stimme zn hören war (Donitettts Marie), über vierzig

Mal mit Theilnahme angehört haben, so ist es wohl kein

Wunder, dass es dem Publicum wobllbal, an einem
Abende vier jugendkraflige Stimmen (die Dem. Grosser und
Schwerts und die Herren Huna and Damke) za vernehmen.

Die zweite Antrittsrolle des Herrn Damke war To-
nio in „Marie, oder die Tochter des Regiments,'* welche

ihm aber minder , als seine früheren Partteen gelang 5

tuen hier, wie im „Wildschützen" und ,,Des Teufels

Autbeil," fehlte die muntere Laune, welche den jungen

Gebirgsbewohner uharacterisiren soll.

Die böhmische Oper im zweiten Thealer brachte:

„Der lustige Schuster oder: So zähmt man böse Wei-
ber," komisches Singspiel in zwei Aufzügen nach dem
Italienischen „Le donne cambiate" übersetzt von Joh.

Nep. Stepanek, die Musik von Paer, worin vorzüglich

Dem. Kökert als Schuslerin excellirle, und zum Vorlbeile

des Cborpersonals : „Der Thespisgarten oder: Ein Schelm

ibut mehr als er kann , " grosses musikalisch dramati-

sches Quodlibet in zwei Abtbeilungen, in welchem Mad.
Podhorsky, Herr Runs und Herr Gordigiani aus be-

sonderer Gefälligkeit mitwirkten. Herr Runs sang näm-
lich die Arie des Mabomet aus Rossini"s „Belagerung
von Corinlh," Mad. Podhorsky eine Sceae ans „Der
Schweizerfamilie," und Herr Gordigiani das Lied mit

Chor aus Federico Ricci s „Prigione di Edimburgo."
Die beiden Violinvirloosianen Theresa und Maria

Milanollo, die wir nicht Wunderkinder nennen wollen,

weil sie von den gewöhnlichen Attributen dieser Men-
sehengaltung nichts an sich haben , erfreuten sieh auch

hier desselben Erfolges , der ihnen wohl nirgend fehlen

wird. Das kunstreiche Scbwesterpaar ist in der Thal eine

so frappante als interessante Erscheinung, dass es kein

Wunder ist, wenn dasselbe «inen Referenten, der nur

einigennaassen zum Enthusiasten inclinirt, zu Hyperbeln

verleitel. So kühn und phantastisch waren die Lobprei-

sungen ans Wien, dass sie beinahe Misstranen in die

Künstlerinnen erregten und diesmal die ungewöhnliche

Folge hatten, dass ruhigere Kunstliebhaber zn viel von
der Summe des Lobes abzogen und daher durch das vor-

handene Schone auf das Angenehmste überrascht wur-
den. Aucb der Referent unserer ,,Bohemia" bat einige

Anlage zum Kunslenthusiasten, wo er sich von wahrhaft

Ausgezeichnetem bewegt fühlt, und nachdem er die Frage

gestellt hat, woher der ungeheuere Erfolg der beiden jun-

gen Violinspielerinnen komme? meint er endlieh : „Wenn
jeuer Götlerstrabl , mit welchem der Schöpfer einzelne

Bevorzugte, die das wahrhafte „Salz der Erde*' sein sol-

le«, ausstattet, jener Götlerstrabl, der sich im Prisma
der Sinnenwelt gar wunderbar bricht, so dass uns seine

ausser« Erscheinung als Gemälde, ala Bauwerk, als Ge-

dieht, als Tonwerk (oder dessen Aufführung) manifeslirt,

wenn das Genie sich uns zeigt, so bringen wir ihm un-

willkürlich unsere Huldigung dar. Wenn wir aber jenen

Gotleshauch in den Seelen zweier Mädchen so gewal-

tig wirken sehen, *w«cr anawwen,
nur an der Grenze zwischen Kind und Jungfrau steht,

die andere aber entschieden noch Kind ist, wenn wir
sehen, wie sie in einem Aller, wo andere ihres Ge-
schlechtes noch mit Poppen spielen, mit Leichtigkeit

Das leisten, wonach Viele, selbst Begabte, ihr ganze»
Leben lang vergeblich ringen, so ist das geradezu über-
wältigend." Theresa und Maria Milanollo haben hier

sieben Concerte (das letzte zum Besten des Pensi-

onsinstituts für die Orcbestertnitglieder der ständischen

Bühne) gegeben, das erste im Saale der Sophien - laset

und fünf Mal im Theater. Theresa eröffnete das erste

Concert mit einem Maestoso aus dem drillen Beriot'tcbea

Violinconceii , worauf sie noch eine Lqfont'sche Fanta-

sie über Motive ans der ,,Stummen von Portici" und ein

,, Souvenir de Bellini 44 von Arlol allein, und mit ihrer

Schwester Maria ein Duo concerlante von Dancia vor-

trug. Maria (Schülerin ihrer Schwester Theresa, welche
auch alle ihre Leistungen überwacht und leitet) gab über-

dies Variations brillantes von Mayseder znm Besten, und
diese Nummern genügten, um das grosse, bereits glän-

zend ausgebildete Talent beider Schwestern kennen nnd
würdigen zu lernen. Wenn Theresa mit einer Virtuosi-

tät, die zu erringen bei manchem geschätzten Künstler *)

ein Lebensalter nicht hinreicht, eine treffliche Bogenfub-

rung, Kühnheit und Sicherheit in Läufern und Doppel-
griffen, Trillern nnd dem wunderbarsten Staccato eben

so viel Seele, als GemÜth und Geist vereinigt, so reisst

sie mit dem einfachen Gesang ihres Instruments eben so

zur Bewunderung als zum Mitgefühl hin. Diese Eigen-

schaften wurden in allen ihren Leistungen bemerkbar, be-

sonders aber verkündete sich in dem sfrlofsehen Sou-

venir und dem Vortrag des Schlummerliedes eine über-

irdisch rührende Milde und Süsse, upd eine Reinheit,

wie des Tons , so wie des Gefühls. Maria's Spiel hat

einen ganz verschiedenen Cbaracler, nicht jene senti-

mentale Vollendung, dagegen eine überraschende Ener-
gie des Vortrags, die sich besonders in kühnen, glänzen-

den Passagen, Arpeggien, Trillern und Staccato's zu ge-

fallen scheint. Vor Allem überraschle bei der übrigens

so verschiedenen Individualität heider Schwestern das Zu-
sammenspiel in dem Duo von Dancia, das nicht vollkom-

mener gedacht werden kann. Der Componist hat darin

einige Stellen angebracht, worin die Violinen in Oeta-

ven und endlich gar im Einklänge spielten. An diesen

Stellen wird nun auch das geübteste Uhr nicht im Stande

sein, an etwas Anderem, als etwa an der erhöhten Klang-

fülle zu erkennen, dass es nicht eine Violine ist, so ganz

genau trifft Intonation, Tonstärke, Strich nnd Vortrags-

weise zusammen. Im zweiten Concerte (um die Mittags-

stunde im Theater, welches auch der Erzherzog Stephan

besuchte) wurde die Fantasie über die „Stumme" und
das Duo von Dancia wiederholt, und das dritte brachte

nur zwei neue Nummern, nämlich: ,, Maestoso" des vier-

ten Concerte« von Vieuxlenvps , vorgetragen von The-

resa, und „Adagio und Rondo" aus dem nämlichen Con-

•) Wir •alkalten bis liier Parallelen mit Paganmi und nada-

reo Ueroen der Violine, da Vergleiche in dar Kunst nie sa

eines) Sehlen Resolute führen nnd aar data dieaaa, die Le-

ier niistraniich za mirfcea oder irre so leiten.
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cert, gespielt v on, Maria Milanollo. Die übrigen Coneerte

enthielten nebst niedreren Wiederholungen noch manche

erfreuliche Composition von Beriot, Mayteder, Vieux-

temps und Human», und die beiden jungen Künstlerinnen

konnten mit dem vollen BewussUein abreisen , dass das

musikliebende Publicum Prags sich noch keineswegs an

den Genüssen ihrer Kunst gesättigt babe, sondern ihrer

einstigen Wiederkehr mit Vergnügen enlgegensehen wird.

Herr Joteph Braun (fürstl. Fürstenberg'scher Kam»

mermnsikus) gab im kleiuen Saale der Sophieninsel ein

Privatconcert, welches zwar nur eine kleine Zahl von

Kunstfreunden versammelte, doch nicht von geringem Inter-

esse war. Herr Braun behandelt sein schwieriges Instru-

ment (deu Fagott) mit eben so viel Virtuosität, als Ge-

schmack, und beweist schon dadurch, wie sehr er die

Grenzen und Mittel des Fagottes kennt und beherrscht,

dass er denselben so viel als möglich* in seinem eigent-

lichen Bereiche, der Tenorlage, zu erhallen strebt. Auch

die tiefen Tone sind kräftig, und Herr Braun versteht

es, die gefahrdrohende Mittellage auf gewandle Weise mit

den hohen und liefen Tonen auszugleichen. Die Nummern,
welche wir von Herrn Braun hörten, waren sämmllich

von seiner eigenen Compositum , nämlich : Souvenir de

Donauesebingen, Concerlino No. i ; — „Adelaide," von

L v. Beethoven (was mir kein ganz glücklicher Ver-

such schien, obwohl der Vortrag musterhaft war, aber

der Fagott ist doch keine Menschenstimme), und endlich

:

Dramalisehe Skizze zu einer Canülene von Bellini.

In diesen Tagen haben wir d.is erste Conservalo-

riumsconcerl zu erwarten, welches dadurch ein besonde-

res Interesse erhalten dürfte, das, wie die ,,Bobemia"

meldet, Direclor Kittl von der Direction des Vereins znr

Beförderung der Tonkunst den amtlichen Auftrag erhal-

ten hat, als erste Ensemblenummer eine seiner Compo-
sitionen zur Aufführung zu bringen, wozu er seine Jagd-

symphonie erwählte. Das erste Concert, welches Direclor

Kittl im Conservalorium dirigirt, kann nicht ehrenvoller

und sinnreicher eröffnet werden, als mit einer seiner Com-
positionen, die bereits den Kreislauf durch ganz Deutsch-

land und bis Paris gemacht. In der That gehört Kittl

unter die seltenen Beispiele von Männern, die, ohne auf

finanzielle Rücksichten zu achten, nur den Interessen der

Kunst leben, der sie ihr Dasein geweiht haben. Noch im

Uebergang vom Jünglinge zum Mann, wie er die juristi-

schen Studien vollendet, balle Kittl die Wahl, als Nach-

folger seines Vaters, fürsll. Schwarzenberg'scben Ober-

amlmanns, eine einträgliche Stelle zu übernehmen, aber

der Beruf in seinem Innern Hess sich durch peenniäre

Vorlheile nicht irren, er blieb ihm gelreu, und wäbreud
seine Erfolge als Compoaist und Pianist, wie der Ruf an
«ine Stelle, nach welcher so manche musikalische Noia-

bilitäten strebten, sein Benehmen rechtfertigle , müssen
inten practischen Freunde eingeste-

Cöln, im April 1844. Weil in diesen Blättern nur
äusserst seilen Berichte über den Stand der Musik am
Niederrbein und in Cöln sich vorGnden , mögen einige

Notizen über die diesjährigen Winlerconcerte gestattet

mit-
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, und «war um so mehr, als seit dem vorigen Herbste

Herr Heinrich Dorn (früher in Königsberg und Riga) als

städtischer Capellmeisler fungirt, und dadurch die hiesi-

gen musikalischen Kräfte einen neuen Vereinigungspuncl

und die Aufführungen einen neuen Aufschwung erhallen

haben. Ausser verschiedenen Coneerten zu woullhäligen

Zwecken, und abgesehen von der Oper, welche sich eines

guten Rufs erfreut, hatte in dem verflossenen Winter das

sogenanule Cölner Quartelt (bestehend aus den Herren

Hartmann, Derkum, Fr. IVüber und B. Breuer) sieben

Abendunlerbaltungen zur grossen Befriedigung der Lieb-

haber der Instrumentalmusik veranstaltet. Sechs grössere

Concerle wurden von der seit langen Jahren bestehen-

den Concertgesellschaft gegeben, die als die wichtigen!

musikalischen Aufführungen zu einer nähern Besprechung

geeignet erscheinen. Diese Gesellschaft besteht aus Dilet-

tanten, wobei jedoch selbstredend der grössere Tbcil des

Orchesters aus besoldeten Musikern gebildet ist; der Chor
ist ziemlich zahlreich, und es mag die Andeutung

dass am Sopran gewöhnlich 34 bis 37 Sängerii

wirken; auch das Orchester bat eine übereins

Stärke, nämlich bei Symphonieen und Ouvertüren fünf

Pulte Violino 1 und so fort. In jedem Concerle wurde
durchscbniltlicb eine Symphonie und eine Ouvertüre zur

Aufführung gebracht, und zwar in dem verflossenen Win-
ter folgende Symphonieen: No. 8 in Fdur von Beetho-

ven; Goioll von Mozart: die Weihe der Töne von L.
Spohr , welche als eine hier noch nicht gehörte und we-
gen ihrer grossarligen Anlage und der Schönheit mancher

Details ein besonderes Interesse erregte ; Symphonie No.

2 in Cmoll von F. Biet; No. 7 in Adur von Beetho-

ven, und in dem letzten Concerle eine neue Symphonie

in Ddur von dem städtischen Capellmeisler, welche sich

vielfachen Beifalls zu erfreuen halle.

An Ouvertüren wurden aufgeführt: zur Iphigenie in

Aulis von Gluck, zu Omar und Leila von Fesca, zu

Coriolan von Beethoven, znr Jungfrau von Orleans von

dem hierselbsl wohneuden Tonsetzer Joseph Klein (Bru-

der von Iii ruh. Klein), Concert -Ouvertüre von IV. H.
Feit, Op. 17, und zu Idomeneo von Mozart.

Ersichtlich ist, dass das Orchester in den Winter-

conuerlen eine genügsame Beschäftigung gefunden bat, und
glaubt Einsender dieses, dass das hiesige Orchester einer

lobenden Anerkennung seiner Wirksamkeit würlig ist.

An instrumenlalsolo's sind unsere Concerte fast arm
gewesen, denn ausser zwei Violinsolo's , aufgeführt von

unserm sehr lücbligen ersten Violinisten Herrn Hart-
mann, und einem Concerte für Oboe , vorgetragen von

Herrn Otto Spindirr aus Aachen, haben wir in den sechs

Coneerten keine weitem Solo's gehört ;
übrigens ist auch

Cöln nicht eine Stadt, wo Virtuosen reichliche Ernte zn

finden gewohnt sind ; ja selbst Liszt bat vor zwei Jah-

ren nnr ein laueres Interesse erwecken können.

Aus dem beigefügten Verzeichnisse der Voealsachcn,

wie sie in den verschiedenen Coneerten zur Aufführung

gekommen sind , lägst sich entnehmen , dass auch dem
Chor Gelegenheil gegeben worden ist, seine Tüchtigkeit

zu erproben. Bei der Auswahl sebeiut das Bestreben vor-

gelegen zu haben, solche Piecen vorzuführen, denen ei-

nestbeils der Name von classiscben Musikwerken nicht
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abgesprochen werdeD kann, die andernlbcils aber nicht

so ernster Nalor sind, am niebt auch ein grösseres Pu-

blicum anzusprechen. 1) Finale des ersten Actes aus Ti-

tus von Monart, 2) Milton's Morgen^esang- Cantate von
Hcichardt , 3) Finale des ersten Actes aus dem unter-

brochenen Opferfest von Winter, 4) Stabat mater von
Rossini. Wenn dieses Musikstück auch nicht den Kamen
eines classiscben Werkes nach dem gewöhnlichen Sprach-

gebrauche verdienen mag, weil der ernste Kirchentext

vielfach in Melodieen eingekleidet ist, die nur für eine

Oper passend erscheinen, so ist die Compositum in an-

derer Beziehung so überdacht und so eflecivoll, dass die

ses Tonwerk noch häufig als zu Concertaufiuhrungen -ge-

eignet angesehen werden wird. Die Ausfuhrung war nicht

exacl und nicht zu vergleichen mit der Darstellung,

welche der hiesige Theaterdirector am 4. April unter

Mitwirkung von vier seiner sehr tüchtigen Solisten ver-

anstaltet batte. An Vocalsacben wurden weiter zur Auf-

führung gebracht : 5) Christus am Oelberge von Beetho-

ven, 6) Terzett und zweites Finale aus der Vestalin von

Spontfrii, und zuletzt die No. 1 — 16 aus Paulus von

Mendelssohn; sodann noch folgende Solo's : Arie „Nun
beut die Flur" aus der Schöpfung von Haydn, die So-

pranarie aus Fidelio von Beethoven, eine Bassarie ans

der Oper „Der Schöffe in Paris" von H. Dorn, ReciU-
tiv und Arie für Sopran aus dem Oratorium Witlekind
von Mangold, nebst einem Choral, zuletzt Scene und
Duett aus der Oper „Oedipus auf Colonos" von Stechini.

Was die Leistungen des Chors betrifft , so finden

sich in demselben viele tüchtige Sänger nnd Sängerin-

nen, und wenn auch, wie dies bei ÜiletUntenvereinen

überall der Fall sein wird, ganz schwache Sobjecle mit

unterlaufen, so ist die Zahl der tüchtigem so iiberwie-

ad , dass die' schwierigsten Musikstücke mit wenigen
aufgeführt werden können, z. B. das zweite Fi-

nale aus der Vestalin, neunslimmig, mit einer Chor- und

einer Orchesterprobe. Wünsche bleiben hier allerdings

noch Übrig : so kann der Sopran in der Höbe nicht recht

vorankommen, wie dies am Niederrbein leider vielfach

der Fall ist; auch halle dem Chor beim Einstudiren mehr
zugemulbet werden können, z. B. ein strengeres Beob-

achten der vorgeschriebenen Zeichen und ein tieferes

Eingeben in den Cbaracler der Musikstücke, was bei

einem Cbor, der aus gebildeten Personen besteht, das

!
Hauptaugenmerk sein sollte. Was uns hier fehlt, ist zwei-
erlei : eine tüchtige Concertsängerin (hober Sopran) und
ein Gesanglehrer oder Lehrerin. Dem entern Bedürf-
nisse soll abgeholfen werden , denn , wie verlautet, soll

zum künftigen Winter eine Concertsängerin engagirt
werden. Was den Wunsch der Ausdehnung der Unter*
richtsmittel betrifft, so zweifelt Einsender dieses nicht
daran, dass eine Gesanglebrerin, vorausgesetzt, dass sie

eine gute Schule hat, sich in Cöln bald eine befriedi-

gende, vielleicht eine reichliche Existenz verschaffen
konnte. — Um zu dem diesjährigen Coucerte zi

kommen, so haben verschiedene" Dilettanten mit grosser
Gefälligkeit und Beifall Solo's übernommen, und in zwei
Concerten haben wir mit Vergnügen eine in Darmstadt
wohlbekannte Concertsängerin gehört, welche auf gesche-

hene Einladung bereitwillig herübergekommen ist. Dies
ist auch die Ursache, weshalb unter den obenverzeieh-
nrten Vocalpiecen sich verbällnissmässig so viele Sopran-
arien vorfinden.

Jetzt, unmittelbar nach Beendigung der Wintercon-
certe, beginnen die Proben für das niederrheinische Mu-
sikfest, welches zu Pfingsten in Cöln gefeiert werden
wird. Das Programm enthält nur classische Tonwerke,
und bei den grossen Mitteln, die Cöln und die verbün-

deten Städte besitzen, lässt sich grosser Genoss für Mu-
sikfreunde vo

Feuilleton.
Der bisherig* Direclor des Mainzer Theater* Berr Anw« bat

die Leitung der dasigeu Biibne aaf fernere drei Jabre, nüalieb

bis September 1847, übernommen. Zugleich bat er etil deai Eigen-

tbümer de* Londoaer Operntbeaters am Strand einen Vertrag über
40 in nächsten Sommer dort in gebende deutsche Operavoratel-

Innprn (im Abonnement) *bge«rblu«tea, wozu noch mehrere Bene-

fize ausser Abonnement kommen. Pin genannte Theater Ut klei-

ner, aU die von Drurylaae and Coventgardea , aar denea Schu-
mann in trüberen Jahren Operuvoratrllangeu gab.

Frau Dr. Clara Schumann hat in St. Petersburg mit gnlss-

tem Beifall vier Conrerte gegeben, firb unsserdem bei Bofe hSreo

lassen, ond überhaupt vielfaltige Anerkennung und Ehrenbezeigung

erfuhren. Wir boren unsern Lesern bald eioeo ausführlichen Bericht

darüber geben zu können. In diesem Augenblick befindet sich die

Rüoslleri» mit ihrem Gatten mntbmnasstieh bereits in Mssknu ; den

Rückweg

Ankündigungen.
Bei Bern 4c Mo sTramnn in Prag; Ul neu erschienen

i

Dritte iVoca - SenHtata

,

LftbltaWr, J*» Neuer Inunergrwn -Galopp, 00. Werk, für da*

Pianoforle. 30 Kr.

Dastelbe na 4 Hunde». 48 Kr.

Dasselbe fftr Orcbester. S Fl.

Tel«, llrei Lieder für eine Siag.tiznme mit BeC leitu D(; Je* Pin-

83. Werk. 43 Kr.

Jwta., lieisnath*

48 Kr.

Je»»,, VeilcWo-
Plaoofnrte. 81. Werk. 30 Kr.

•letrieh. V* Camelien. Zwei Pol*» nnd ein Galopp für da.

Pi. »Ohrte. 30 Kr.

für das PianoJbrte. 30 Kr
Zwei

an.! ein l.al(>|>|> für

KingrlBberg, HJ., ra*JUnC.>-

«40 Kr.

SU Kr.

Zwei

Im Vertage von Plftro lHeelaeitl qata. Carl«, k.

k. Huf-, Kanal- und MoaikaJicokaodJaog U Wien, erscheint in

Kürze mit Kigenltunnreehl

Valte brillante p
btutien , de C.

Mir le Piano aar on Mottf de POper* : Aam Sr-

taantsenx, par Jaeamt Hm. Oeur. 41.
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U wem Verlage **t *• eken erschiene« <

Materialien
für das mechanische Clavicrspiel

t» «iner vollständigen undgeordneten Sammlung

irt. Preis 2% Tblr.

Vor Kunera <t»i bienrn

Tägliche Gesansstnflien
alle

»on

furo UftM'U€MAlir (f.

Preis 10 fs'gr.

Wir erlaakeo nas, Lehrer «od Leracndc auf die»*

Werke l>r»cinder» uufmeTlitaru zu

Leipxlg, I». April 181*.

Ia der T. Traiitwrln'
lung («T. Guttenlaa) ist

an* dem 16. bia 18. Jahr!

mer.

In. t.

8.

8.

8.

6.

7.

«
1».

10.

IL

Im Verlage der HoMVr'scbcn BuehJmckcrei ia Zwiekaa
ist crackieaea die

zweite vermehrte Auflage
TO«

14© (jetzt 144) C horalmelodien,
nach Hiller in Partitur gesetzt, nebst Kommuniongesän-

gen and Responsorien zum Gebrauch für Seminarien,

Gymnasien, Gesangvereine, Bürgerschulen und Posau-

nenebüre. Herausgegeben von ff. B> Schulte, Cantor

und Masikdireclor ia Zwickau. ll'/t ßo»en auf be-

sonders starkes Canzleipapier. Preis 20 Ngr.

Far die Zweckmassigkeit und Brauchbarkeit dicae* Cboralba-
eke* sprechen die Kmpfehlaag böchaler Bcbärde und der schnelle

AbsaU der ersten Aullage durch Einführung dersclbea in Tersehie-

dcaea Semiaarica, Kirebra and Sehalea. Dareh Vermehrung von
drei Sckicht'scbea Cborilea und der LUaaei iat daa Werk aoek
brauchbarer i;rworden.

Uni die Eiuführang desselbea <u erleichtern, wird jedem, der
eich direct an die Verlagakandlung Trendel, besonder» in Partie«,

No. 19. Hu.iA , Oratorium Joseph : Da aaaatest den armen

Irrmdliag. 8 Sgr.

13. J. S. Bach, Messe: Qai tolli* prccaU. 7* Sgr.

14. Bindet , Psalm 97 : K* i»l der Herr. 8 Sgr.

13. JameUt, MateMe i Deo patri sit glorla. 8 Sgr.

16. Händel, Paalia 98 Erbebet kack den Herrn. 8 Sgr.

17. C. #%. <V. Back, Oralariaai die laraelilen in der Wüale ;

Warum verlieaaea wie." 8 Sgr.

18. iländrl , Psalm 81: Reia mach' das Hera mir. 8 Sgr.

- 19. f. Pk. E. Bork, Oratorium die Israeliten ia der Waete
,,Wi< nab' war om der Tod." 7t Sgr.

- SU. HmUtl, Psalm 89 1 Wohl, ach wähl, • Herr. 8 SfT-

91. Lea, Ave mar» aleila : Virge siagularit. 8 Sgr.

- SIS. C. Pk. E. »«eh, Oralorium die lsraelilen> der Wüste
„Beneidenswert«, die ihren Sohn." 7* Sgr.

• HS. Jfsnur, Te de«m> ladei crederia eaae. 7* Sgr.

94. Bindet, aaa eiaem Psalm Gott Ueine Gnade. 8 Sgr

98. JomelU. Offertariam: Diseerne caaaam meam. 7* Sgr.

o* Nioht angelesen zu lassen!
Bei Wlllt* MÄrrier Ia Erfart aiad erackienen:

F.Uterpor. Bia musikalisches Monalsfclatt für Deuüacblan.W

VolkuM-hulltbrer, redigirt ran E. UenUtkel. Jahrgang 1— 3.

k 1 Thlr.

ILSrner, Der Orgel/reu nd. Vor .*«ad[Nack»piele, Trio'».

Fugen a. a. w. Bd. 1 — 4. k 1 Tklr."

PmluJüakuek. 1 Bd. ia 19 Heftes. 5 Thlr.

ptutludiembuek. 1* Heft, ± Tblr.

Der vollkommene OrganiiL Muatertammloag der »erschir

herausgegeben von Fr. Com-
Sabacriptioas - Preia 1 Thlr. 99T Sgr.
Ilän.dejj au einer Caatale .- „Ack IIcer, mich armeo Sün-
der." 8 Sgr.

Haue, Miaercrei Tibi aoü paeearL 8 Sgr.

d? d* Quoniam ai Toiausea. 8 Sgr.

. LottL, Paalm 1 Aapergea aae. 8 Sgr.

h. d? Libera me de aaaguinibaa. 8 Sgr.

Batfd», Slahal maier: (jnia non pnaact. 7k Sgr.
Leo, Psalm IIOi Teeom prineipiom. 8 Sgr.
Hurnnlr, IjmcnUlionc» Jcrrmiae: Popnli facti ramm. -»Sgr.

d? er? Malicrea ia Sion. 8 Sgr.
j

deaartigiten Orgelcompoaitionea | allerer and
Heft, i Tklr.

jTÄCI" B^taWaaM^ MWrj ^^*V9faWIttto ÄJe
gelapiel. 1* Heft, i Tblr.

ftpfrr, J. 43., Allgemeine» niTftpfcr, .1. 43», Allgemeine» and roUttäadige* Ckaralkuek.

Compl. ia 18 Lieferungen 8} Thlr.

Uifara.ll». Mutikaliaches Beiblall »um Orgelfrcnnde, für Beleb

rung aad UalerhaMaag, redigirl ran G. IV. Körner and A. G.
Bitter, litt Jahrgang nur k, Tblr.

Diese Werke arnd Seuiinnriitcn,

Canlorca nicht genug sa empfehlen.

Im Verlage von <J. 91Aller In Rudolstadt riad ao ekea
erschienen

:

li»rltner, Y*, »rei Lieder fär eine Sin(jalimn»e mit Uegleitacg

de* Pianofarle. Op. 76. (An die Geliebte. — Dir allein ! —
Ick heb' eine alle Muhme.) 1 Fl.

— — Drei Lieder für eine Singetimme mit Heflcilnag de* Piaao-

forte. Op. 77. (Die ui^brnil«' Irlullcr. — Kehr* ein bei mirf —
Am Bache!) I Fl.

.Tlüllrr, I?,, Concertino paar Violoocellc arec Aecampagne-
meat de l Orcbealre. Op. 88. 3 Fl.

Idem arec Aerompagnement de Pianoforlr. 1 Fl. 36 Kr.

Die königlich bayrische Hofmutik - Intendance bezeugt hier

mit, dau die »on dem hiesiges Bärget aad Mechaaiko» Hern
Itaoeke am die Imnigtichu Hofmasik - Intendance am Anfang dei

. Tf^eB»"uod.'-?,VT^Td^ih^ 7tSgV.
d? d? dt d? Dign.ee domine <Ue- 7t Sgr. :

l>ru«k and Verlag von Breitkopf tmd Härtei in Leipzig

königtichu Hofmasik - Intendance am Anfang de*

Jahre« 1849 gelieferte« mit einer von ihm erfundenen aad au*-

gefübrlea meenaaiachen > orricbluag aur mügliehal «ebaellen L'm-

Stimmung reraebenea Pauken nuaasebr seil rwei Johreo bei allen

Vorstellungen im königlichen Hoflhealcr gebraucht worden sind

und diete Cou^lrnrlioii »ich |>t nkti-cK als auch e>vrckmaisig und
iluurrhaft erwiesen habe, das» dicae Instrumente aanrobl in Bezie-

hung auf Schnelligkeit des Umslimmeas, als aaf Schöaheit, Krsfl

und Fülle aad eben ao auf Reiabeil de* Tones rollkommea ge-

laagea genannt^ sokio allen grossen OribrUcru empfublen wer-
dea köanea.

JUünehea. dea 7. Februar 1844.
(L. S.) Freiherr t. Polajal, königl HofthealeriaUadaal.

V. üpengrl, Tbestcr- Oekonomie - Raih

deren Veranlwortliohkeii.

Digitized by Google



281 282

ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 24«" April. M 17. 1014.

t Zur mosiktliteaea Lllerstur. — — AncArirAt«. . Ais Göll!««en. An Weimir. -

Zur musikalischen Literatur.

Von Dr. Alfa st Kablert.

Wenn man über die Art, wie die Wissenschaft dem
Tonkünstler am Meisten Hilfe leisten könne, sich häufig

veruneinigt hat, indem bedentende Meister überhaupt mit

Liebeln und Kopfscbntteln von dem Nutzen sprechen,

den theoretische Untersuchungen ihnen gewähren , und

pern auf den alten Satz, dass das Genie sieb nicht nach

Hekeln richtet, sondern sie selbst giebl, berufen, so wird

man doch ziemlich allgemein zugeben, dass kritische Un-

tersuchung en der Tonwerke nicht unserer, sondern frü-

herer Penoden dem künstlerischen Bewusstsein der Ge-

genwart forderlich sind. Lehrbücher der Composiüon

sind, wie alle wissenschaftlichen Systeme, gar so sehr

vom Zeitgeiste abhängig, der in den Lehrern selbst die

Taoschung hervorbringt. Das, was eben ihrer Individua-

lität entspricht, auch für die allgemeine Wahrheil zu hal-

ten. Die Untersuchung aber, die an Gegebenes sich an-

jchliesst und davon zu den höheren Lehrsalzen selbst

ufsteigt, kommt nicht allein zu Resultaten , die auf fe-

sterer Grundlage ruhen, sondern sie behält auch eben

deswegen den Werth längerer Brauchbarkeit. Ich erin-

nere nnr an Lessing's „Laokoon," der beule noch mit

derselben Frische, wie 1768, wirkt, weil dort die ästhe-

tischen Grundsätze an bestimmten vorhandenen Kunst-

werken entwickelt , davon hergeleitet werden , während
unzählige Compendien und Systeme der Aesthetik »fit je-

ner Zeit erschienen und wie Raoch vergangen sind. Die

Tonkünstler gleichfalls werden aus ächl kritischer Be-

handlung der Geschichte ihrer Kunst, ans der Analyse
der Persönlichkeit sowohl, als einzelner Werke gerade

früherer, nicht lebender Meister immer noch am Meisteu

lernen. Und in dieser Hinsicht sind wir nicht reich au

würdigen Arbeilen. Den Einen, die dergleichen versu-

chen, fehlt theoretische Kenninns, den Andern geschicht-

liche, den Dritten philosophische. Es muss Viel beisam-

ea sein , wenn eine solche Arbeit neben und mit dem
unsterblichen Tonwerke bestehen soll. Mit V ergnügen be-

zeichne ich als eine solche, die diese mannichfachen Vor-
züge in sieh vereinigt, folgendes interessante Werk, das,

4a es im fernen Auslände erschienen ist, sonst wohl in

Deutschland leicht unbekannter bleiben möchte , als es

unstreitig verdient:

46. JihrfMiif.

Nouvella Biographie de Mozart, suivie d'nn apercu sur

l'hisioire generale de la musique et de l'analyse des

principalcs oeuvres de Mositrt, par Alexandre Ouli-

bicheff, inembre bonoraire de la socielc philharmoni-

que de St. I'etersbourg. III volumes. 8. Moscon, de

I imprimerie d'Auguste Semen 1843. — Vol. I.

318 pages, Vol. II. 378 pages, Vol. III. 478
.

Der Verfasser dieses Werks, Russe von Geburt, ist

in Dresden erzogen, und hat deutsche Kunst und Litera-

tur, wie deutschen Sinn, genau kennen und lieben ge-

lernt. Die Bahn des Diplomaten, zu der er erzogen und

herangebildet war, wies ihm allmälig eine Menge von

Geschäften an, welche ihm gleichwohl Zeit liessen, sei-

ner Lieblingsneigung, der zur Musik, ausdauernden Fieiss

zu widmen und das Beste , das diese Kunst hervorge-

bracht hat, kennen zn lernen. Seil 1830 nun hat er sich

nach dem Innern vou Russland zurückgezogen, wo er,

im Gouvernement Niscbnci - Nowgorod, bald in der Stadt

dieses Namens, bald auf seinen grossen Gütern in be-

deutenden V erhältnissen lebt. In jener Stadt, an den Ufern

der Wolga, wo ein jährlicher Wellmarkt stattfindet, auf

dem Asieo und Europa einander die Hände reichen , bat

sein Eifer und seine Beharrlichkeit ein musikalisches Le-

ben hervorgerufen, wovon dort bis dahin keine Spur

war. Er bat ein Quartett zusammengebracht, das alle

Werke der Classiker vorträgt, und dies ist wieder die

Wurzel eines Orchesters geworden, das allmälig die Sym-
phonieen derselben einstudirl hat und Theilnahnie unter

den Zuhörern gewinnt. Als einen Musiker, der durch

ausgezeichnetes Talent der Direction ihm dabei wesent-

liche Dienste leiste, rühmt er Herrn Kindt (wahrschein-

lich ein Deutscher;. Die Schilderung aller dieser Verhält-

nisse geschieht in der Vorrede mit liebenswürdiger Be-

scheidenheit, die ungeachtet alles Feuers, aller ächt poe-

tischen Begeisterung, die ihm oft hei seinen Schilderun.

gen die Farben leiht, iu dem ganzen Werke sichtbar

bleibt. Indem die Entstehungsgeschichte dieser Biographie

Uosart's geschildert wird, bekennt er selbst, dass er

bei dieser mehr als zehnjährigen Arbeit gelernt, mit sei-

nem Stoffe gewachsen sei , und was er zuerst überm ü-

thig gleichsam als Kinderspiel übernommen, zuletzt als

eine fast die Kräfte des Einzelnen übersteigende Aufgabe

erkannt habe. Dieses Bestreben, überall die Wahrheit zu

finden, das hoble Gerede zu vermeiden, das die getvöbii-

liche Sprache der Dilettanten und leider auch der kunat-

17
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leriscben Journalistik ist, dieser Sinn, eioe einzelne Er-

scheinung in der Kunstwell durchaus nicht anders, als

in ihrem causalen Zusammenhange mit vorhergegangenen

nnd nachfolgenden aufzufassen, dies zeichnet ihn rühm-
lich aus , und gifbt seinem umfangreichen Buche litera-

rische Bedeutung. So viel einzelne (reifliche Abhandlun-

gen in Deutschland über Mozart und einzelne Werke
dieses Meisters geschrieben worden, so trage ich doch

kein Bedenken, zu behaupten, dass wir bis jetzt kein

deutsches Werk über diesen Gegenstand besitzen, welches

dem jenes zugleich mit künstlerischem Talente und phi-

losophischem Scharfblicke begabten Bussen irgend gleich-

käme. Dass er die Sprache der vornehmen Well in Eu-
ropa, die französische, gewählt bat, ist wohl natürlich,

denn er will sich eben mit ganz Europa und nicbt mit

deutschen Lesecirkeln unterhalten nnd in Ideenverkebr

setzen.

Die Veranlassung zu dem Werke hat Nissen s be-

kannte Lebeusgescbicbte Mozarts gegeben. Anfänglich

halte der Plan, dieses an Thatsachen so reiche Buch aufs
.Neue und in geschmackvollerer Form zu bearbeiten, wie
es schien, keine grossen Schwierigkeiten. Bald aber
zeigte sieb, dass ein nach den letzten Gründen des grossen
Einflusses, den Mozart geübt bat, forschender Geist sich

dem Stoffe gegenüber einen ganz andern Standpancl su-

chen müsse, als Nissen, der nichts als Compilation ge-

liefert hat, der auf höhere Ideen, suf Darlegung des in-

neren Zusammenhanges ganz verzichtet. So wurde denn
vor allen Dingen nöthig, das Verhällniss Mozart's zu
allen andern grossen Tonmeistern festzustellen, und dies

bedingte das Eindringen in die an so vielen Stellen ver-

wickelte Geschichte der ganzen Tonkunst. Kritik der ein-

zelnen Werke Mozart'» endlich bat Nissen gar nicht

geliefert, sondern ist nur bemüht gewesen, bei jedem
einzelnen verschiedene Urtbeiie darüber zu sammeln und
neben einander abzudrucken , wodurch ihm die Mühe,
selbst zu richten und seinen Spruch zu moliviren , er-

spart blieb.

Die Grundansicht, wovon Oulibicheff ausgegan-

gen ist , und welche in allen Tbeilen seiner Arbeit nin-

durebscheint , ist nun vor allen Dingen zu entwi-

ckeln; sie stellt sich nicbt als vorgefasste Meinung,
die dem Stoffe angepasst worden, heraus, sondern als

Resultat seines vieljabrigen Studiums. Mit aufrichtiger

Freude habe ich bier zu bemerken, dass es dieselbe ist,

die ich vor mehreren Jahren in einer in der Vierteljahr-

schrift: „Die Jahreszeiten" abgedruckten Abhandlung:
„Gegenwart und Zukunft der Tonkunst" auszuführen

bemüht gewesen bin, und, da dieselbe schwerlich bis nach

Ntscbnei -Nowgorod gekommen ist, so ist dieses Zusam-
mentreffet) zweier durch mehrere hundert Meilen von
einander getrennten Personen in einem Puncto wohl eine

Art von Zeugnis* für die Richtigkeit der Ansicht. Die-

selbe beruht nämlich darin, dass zwei Gegensätze in dem
weltgeschichtlichen Verlaufe der Tonkunst sich mit ein-

ander zu versöhnen gestrebt haben, was ihnen aber erst

in und mit Mozart gelungen ist. Dem Zwecke jener mei-

ner Abhandlung gemäss halte ich darzulbun mich bemüht,
dass nach Mozart die Kunst wieder in jene beiden di-

vergirenden Hichlungeo zerfallen sei; davon hat Outi-

\
bicheff, seiner Aufgabe nach, keine Notiz zu nehmen,

sondern die nähere Erkenutniss Mosart's, als eben des

; wahrsten und vollständigsten Repräsentanten der Ton-

kunst, tritt dann als Thema auf; die Gegensätze selbst

I

sind von uus Beiden auch einigermaassen verschieden

|

aulgcfassl wordeu. Er sagt (II, S. 206;: „Die Musik
1 theill sieb in die der Natur und der Kunst; jene beruht

; auf dem Instinct des Accordes, diese auf erworbener

j Kcnnlniss der Harmonie. Die .Musik im Naturzustände

, giebl es und bat es gegeben zu allen Zeiten und überall;
1

den Anfang der Kunstmässigkeit kann man erst mit dem
16. Jahrhundert zugeben. Zwei Kräfte giebt es seitdem,

die jede ihr Recht behaupten, Melodie und Conlrapunct.

Der Reicbthum jeder derselben ist gewaltig. Die That

Mosart's hat darin bestanden, dass er beide Forderungen

in gleichem Msasse befriedigte." Diese Ansicht Ouli-

bicheffs beruht zuletzt auf dem ewigen Gegensätze der

Sinnlichkeit und des Geistes, und ist eben wegen dieses

Fundaments gar nicht zu widerlegen. Ich habe in je-

ner meiner Abhandlung den Gegensatz in der Musik
aus dem Grundcbaracter der germanischen und romani-

schen Völker herzuleiten gesucht , und mich darauf ge-

stützt, dass die Unterschiede der religiösen Weltanschauung

j

den in der Kunst nach sieb ziehen. Der Protestantismus

ist abstracter, der Kalholicismus sinnlicher in seiner Gol-

tesverebrung, daher stammt der gleirbmässige ruhige Fort-

schrill aller einzelnen Stimmen eines Aeeords bei PalM-

strina, ein Bild der L'nwandelbarkeit , daher der Knäuel

von Durchgängen in deuen des Seb. Bach, ein Bild der

verschiedenartigsten Mitlbätigkeit aller Einzelnen zu einem

Ziele; erkennt doch Oulibicheff selbst diese Bedeutung

Bach's an (Tb. II, S. 140). Wo mehr Sinnlichkeit in

der Kunst, da herrscht die Objectiviläl, wo mehr geistige

Tbäligkeit, die Subjectivilät ; daher kommt, dass, wie ich

wenigstens behaupte, bei jßacA'scher Musik der Ausfüh-

rende selbst noch grösseren Genuss, als der Zuhörer,

hat. Bei italienischen Meistern ist der umgekehrte Fall.

I
Doch alle diese Ansichten sind bier nicbt weiter zn ver-

folgen, vielmehr müssen wir zu dem schätzbaren Werke,
das dazu Veranlassung gab, zurück.

Die Einteilung desselben ist folgende: der erste

, Band füllt die äussere Lebensgeschichte Mosart's, wobei
! alle bekannten Thatsachen sorgfältig beachtet und benutzt
I sind. Der Vortrag ist vortrefflich; in ungemein lebhafter

Schilderung rollt der Verfasser die ganze Bildnngsge-

i schiebte, die wechselnden Schicksale, die Veranlassungen

i zu den berühmtesten Composilionen vor unserm Blicke

auf. Die Quellen, woraus er geschöpft hat, sind die aJI-

1 gemein bekannten; die Eintbeilung in eine Reibe von
Abschnitten ist nicbt nach äusserlicben Ereignissen, son-

dern nach hervortretenden Bildungsmomenten des Mei-

sters getroffen. Man siebt, dass eben die innere Bil-

i
dung desselben, sein Wachsthum und Reifen der Punct

j

ist, worauf der Darsteller sein Augenmerk gerichtet hat

;

diese Art der Darstellung ist aus der Anschauung her-

vorgegangen, welche der Biograph von der weltgeschicht-

lichen Bedeutung seines Helden sich erworben hat, eine

j
Anschauung, die, hier nur angedeutet, in den folgenden

j
beiden Bänden erst vollständig zu Tage kommt. Der erste

Band bildet ein lebenswainies interessantes Gemilde, ein«

Digitized by Google



1844. April. No. 17. 286

anziehende Leetüre, er war die notwendige Grundlage

alles Folgenden, ist auch zuerst entstanden ; den wahren
und eigentümlichen Werth des Buch« bat man aber nicht

aeh ihm . sondern nach dem Hauptzwecke dos Verfas-

sern, der in den folgenden Theilen sieh enthüllt, einer

philosophischen Kritik der J/osor/'schen Kunstwerke, zu
beurteilen, denn im ersten bat er nur fremde Forschun-

gen verarbeitet. —
Diese Kritik nun begründet der Verfasser sehr rieh-

lig durch eine Prüfung des musikalischen Vorrates, wel-

chen Mozart, als er zu schaffen begann, vorfand, und

füllt mit dieser Prüfung den grösslen Theil des zweiten

Bandes; er liefert hier eine kurze, gedrängte philosophi-

sche Geschichte der Tonkunst, worin er mit Benutzung
Forkeft, Burney''s , Kiesewetters verfahren ist, die

Werke der älteren Meister selbst fleissig zu Ralbe ge-

zogen bat, und sich, was das Urlbeil be trifft, sehr selb-

ständig beweist. Indem er von der Idee, dass alles vor

Hosart Geleistete lediglich Diesen vorbereitet habe, aus-

Jeht, stellt er Mozart selbst als einen Gollgesaiidlen dar,

er den Gipfel aller musikalischen Leistungen der Welt be-

zeichnet ; sie sind nur das Pussgeslell oder die erhabene

Säule, die ihn zu tragen bestimmt war. Man siebt, der

Begriff persönlichen Verdienstes ist hier durch den einer

geschichtlichen Notwendigkeit ersetzt, wonach Mozart
die Erfüllung einer göttlichen Offenbarung wird, das Phä-

nomen des göttlichen Willens im Augenblicke, da die

Menschheit reif war, denselben zu vernehmen. Oer be-

reits oben gegebenen Andeutung gemäss, gehl unser Ge-
sebichtsebreiber von folgenden Sätzen aus : Die Musik ist

doppelt in ihrem Wesen, sie hat eine natürliche und eine

!

geistige Seile. Jene Naturmusik ist so alt, als die Well,
lern Menschen eben so wesentlich, als die Sprache; die

andere hat man Jahrhunderte lang gesucht, ohne sie fin-

den zu können. Die Forschungen über musikalische Kunst
in der Zeit des Griechentbums, überhaupt in der vor-

christlichen Zeit, werden als leere Conjecluren ohne
Nutzen verworfen. Die einfache Naturmusik ist der Drei-

klang, und das Wohlgefallen daran nur Befriedigung einer

physischen Forderung des Menschen; dies ist der Boden
für die künstlerische Bearbeitung. Wenn Forkel den al-

len Griechen als einen Vorzug eine gewisse rhythmische
Vollendung zuspricht, welche wir entbehren, so stimmt
Oulibicheff mit ihm gern überein, und wird durch Beob-
achtang der Zigeuner, die er in Nowgorod vielfach zu
beobachten Gelegenheit gehabt, darin bestärkt ; ihre Mu-
sik bat wenig Ton, mehr Schlag und Schall zum Mate-
rial, prägnanten und manniebfachen Rhythmus, den sie

genau mit Körperbewegungen unterstützen, und der sich

ia zu einem gewissen Wahnsinn, einer Art von Ver-
zückung steigert; er achliesst sehr richtig, dass der
Rhythmus ein untergeordnetes Element der Tonkunst sei,

wahrend deren geistige Ausbildung eben von der des
Tones und dessen naturgemissen Beziehungen ausgehen
Büste. Die Geschichte der Harmonie, mit der der christ-

lichen Kirche verknüpft, wird nun im Abrisse gegeben.
Ceber die schüchternen Versnebe und Anfänge des Huc-
iald und Guido v. Arezzo, namentlich den Unterschied,
ob blanke Quinten oder Quarten in ihren Fortschritten

'csser klingen; äussert ersieh ironisch; die späteren Ent-

' decknngen des Franco von Cöln n. A. , betreffend die

Unterschiede vollkommener und unvollkommener Iotervalle,

der divrrgirenden Bewegung einzelner Stimmen, deren

verschiedene rhyiimisehe (j'ialiui u. s. w. , führen ihn

zu di-in Ausspruche, dass es Scltade gewesen, das« die

Theoretiker vor den Practikern gekommen seien. Diese

Behauptung ist nur scheinbar richtig. Die Theorie hat

sich auch damals nach der Praxis gerichtet, die eben auch

nicht mehr für den theoretischen Forscher darbot. End-

l

lieh im 14. Jahrhundert kommt es zu Kunsterzeugnis-

sen ; er führt jenes Fragment einer Messe von Mnchaud
\ (1304) an, und findet es auffallend, dass die Kunst vom
Zusammengesetzten zum Einfachen, vom eanoniseben Con-
trapuncl zur Harmonie, von da erst zur Melodie gegan-

gen ist, wahrend sie bei der Melodie, wie er meint,

hätte anfangen können. Hierauf muss ich entgegnen, dass

die Melodie nichts fertig Vorgefundenes war, sondern all-

i

mälig erst in die Well hineingekommen ist. Die Natur,

behauptet er, lehre die Melodie, die Kunst möge dann

;
dieselbe begleiten, stülzen oder mit andern verbinden

', lehren. Dies ist gleichfalls nur scheiobar 5 denn die Na-

tur liefert keine Melodie, der Mensch erzeugt sie, und

,
zwar aus dem iiinern Vorrath harmonischer Beziehungen,

die er in seiner Seele hat. Die Melodie ist ein Resultat,

ein ans harmonischen und rhythmischen Elementen ent-

standenes Ding. In den bildenden Künsten bat man das

Gegenlheil. Die Natur stellt fertige Werke als Muster

hin, in der Musik muss der Mensch sich die Mnster erst

machen, und sich von Muster zu Muster fortbilden ; der

Maler kann jeden Augenblick auf die Natur zurückgeben,

sich Raths erholen, der Musiker kann dies nur aus Kunst-

werken.

In der weiteren Darstellung weist der Verfasser un-

ter Anderem nach, dass die Kunst des ConlrapuncU erst,

als man den sogenannten Cantus firraus gefunden, etwas

höhere Bedeutung erhallen habe. Wie er denn immer
auf Melodie, als Wesen der Musik, mit Recht hält, so

findet er darin den Gewinn, da«s alle Stimmen sich an

eine einzelne als Hauptsache, die sie gleichsam respecti-

ren, ballen. Er nennt Josquin d» Pres mit Verehrung,

einen Mann mit einem Jauuskopfe, der die Liste der Mo-
sen >otcnrechnenmeister schliesse nnd die der Compo-
nisten beginne. Die Kunst der Composilion wurde durch

ihn nicht davor behütet, ein eitles Spiel des Verslandes

;

zu bleiben. Die späteren Anhinger der Schule, welcher

i

auch Josquin angehörte, nämlich der niederländischen,

|

oder der des Ockenheim , verfielen in ganz bedeutung*-

i lose Spielerei, und werden hier Seiltänzer genannt ßFin-
terfelifs Werk über Gabrieli scheint dem Verfasser nicht

bekannt geworden zu sein. Die merkwürdige veneliani-

sehe Schule des ßVUlaürl in ihrer Eigentümlichkeit wird

nicht geschildert. Bei der Reorganisation des Kirehenge-

Sanges durch Paiästrma hält er sich länger auf und stellt

ihn in ein Verhältniss, das dem, welches Mozart seiner

Zeit einnahm, ähnlich isl; er sieht in ihm einen Erret-

ter des melodischen Elements. Die weitere Fortbildung,

die weltliehe Musik , die Entstehung der Oper werden

interessant geschildert, eben so die Entstehung der grös-

seren Konslfonnen, namentlich der auf die Princtpien

des Gegensatzes gegründeten Fuge.
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AI* der Verfasser auf die deutschen Conponislen zu

reden kommt, auf Händel und Bach, weicht er von den

Urlheilen mancher deutschen Theoretiker ab. Er urtheilt

als Ausländer, ohne patriotische Vorliebe, die er For-

kel'n bei seiner Biographie Bach'* vorwirft, er sc blies« l

sich dein lirlheilc Bumey's an, und hebt hervor, dass

die Lebensverhältnisse beider Meister ihren Styl bedingt

haben, daher Jener, der Operncompooist , mehr nach

Aussen, Dieser, der Mann der Kirche, mehr nach Innen

sich eulfallrte. .Nur dass S. Bach, wie Forkel sagt, der

grüssle Tondichter (nicht Tonselzer) gewesen sein solle,

dies, bekennt er, sei ihm unbegreiflich. Ich muss ihm

zweierlei hieraur erwidern, einmal, dass, wenn er Bach

eben so gründlich, als z. B. Mozart, sludirt hätte, er

vielleicht in jenem Meisler Vieles, das ihm entgangen

ist, gefunden hätte, dann aber, dass, um Bach zu be-

wundern , man nur überhaupt Musiker zn sein braucht,

um ihn zu lieben, man ein Deutscher sein muss. Der

wahre Werth eines altrn Ilalieners wird auch am Leich-

testen vom Italiener selbst gefasst. Handel lieble die Ita-

liener, Bach nicht j Händel vermittelte, Dieser trennte

die Nationalitäten; Jener ist für Kuropa, was Bach zu-

nächst für Deutschland, ein Verhältnis, das bei Mozart
und Beethoven sich wiederholt. Ouiibichejj' siebt in Bach
den tiefsinnigen Meister des Contrapuncts , einen Ver-

wandten des Josquin de Pres, eiue Analogie, die von den

Franzosen neuerlich mehrmals ausgesprochen worden ist;

er bemerkt ganz richtig, dass in 6. Bach's Canlale:

„Eine Teste Burg' 4 nichts eigentlich veraltet sei, aber er

wird bitter, wenn er hinzusetzt, es sei auch niemals

etwas jung darin gewesen, er habe für sieb geschrieben,

und schwerlich irgend Jemand glcichermaassen , als sich

selbst, entzückt; mit einem Worte, er ist ihm zu ab-

slract, zu wenig sinnlich, daher er ihn lieber lesen, als

hören will. Dies bindert ihn nicht, einzelne Tbeile der

Passion nach dem Matthäus aufrichtigst als unverwelk-

liche Stücke anzuerkennen.
(Bcschlnas folgt.]

R E C E N 8 I O N E N.

Quarlells und Duos jUr Pianoforle.

1) Schubert, L.: Gr. Quatuor pour Piano, Violon, Viola

et Violonrelle. Op. 32. Hamburg, Sehuberlh et

Comp. 3 Thlr.

2) Löschhorn et Griebel: Gr. Duo pour Piano et Vio-

loneelle Ott Violon sur des motiTs de l'Opera : La Alle

du Regiment. Berlin, C. Paez. l'i Thlr.

3) Thalberg et Panoßa: Gr. Duo pour Piano et Vio-

lon sur des molirs de l'Opera : Beatrice di Tenda.

Op. 49. Wien, Meehetli. 2 Fl. C. M.

4) Wolff et Vicuxtempsx Gr. Fanlaisie pour Piano et

Violon sur des molifs de l'Opera : Oberon. Op. 89
und 14. Mainz, Schott's Söhne. 2 Fl. 42 Kr.

5) Kalkbrenner et Panoßa : Duo pour Piano et Violon

sur l'Opera : Charles VI. Op. 168. Leipzig, fireitkopf

et Härtel. 1 Thlr. 5 Ngr.

Im Faebe der Qoartettmusik ist es seltener, so geist-

losen Erzeugnissen zu begegnen, wie sich in andern Fä-

chern der musikalischen Literatur immer Gelegenheit dexa

bietet; die jetzt so beliebten Fantasieen über bekannte

Melodieen haben sich glücklicherweise noch nicht darin

heimisch gemacht; die Ursache davon ist einfach die:

dass sich FanUsiencomponisten gestchen müssen, kaum

für Fianoforte allein etwas zusammenzubringen, geschweige

denn für Pianoforte and mehrere luslrumente, von de-

nen keioes durchaus untergeordnet erscheinen soll.

Aber auch von anderer Seile ist dem Schlechten der

Eingang gewehrt, nämlich von Seiten der Verleger; denn

es ronss schon etwas Besonderes sein , wenn sich diese

zur Herausgabe eines umfangreichen und nur von einer

kleinen Zahl begehrten Werkes verstehen sollen.

DasSchuberl'scheQuarlelt, nach dem Titel das zweite,

bat uns recht zufrieden gestellt; in Hinsicht der Compo-

! silion bekundet sich der tüehlige Musiker. Der erste »Satz

ist in Behandlung des Stoffes, in der Fortspinnuug des

I zweiten Theils nnd dem darin eingeführten neuen inter-

essanten Motiv, welches zwischen der Hepelilion des er-

sten und Transposition des zweiten Thema s nochmals ge-

schickt angewendet wurde, der bedeutendste. Das Scherzo

belehrt uns aufs Acne, dass nicht in jeder Sonate, Sym-

phonie, Quai teil n. s. w. ein derartiger Satz am Platze

ist; es erscheint häufig wie hineingeschneit , ohne dass

seine Umgebung ein solches bedinge, nnd wirkt dann

mehr störend.

Das Scherzo ist daher auch hier etwas trocken aas-

gefallen, doch entschädigt das Adagio und das lebendige

Finale reichlich. In Ansehung der Benutzung der Instru-

mente tritt zwar das Pianoforte seinem Leistungsvermö-

gen gemäss überwiegend bervor, doch sind die übrigen

keineswegs kümmerlich oder als blose Begleiter beban-

delt, man sieht, dass der Componisl wohl mit ihnen um-

zugehen wussle, indem er sie hier und da ihrer Eigen-

Ihümlichkeil nach hervortreten lässl; die Ausführbarkeit

des Ganzen fordert, ausser im Finale, keine besondere

Technik. Wir wünschen dieser mit anzuerkennendem

Fleiss ausgeführten Composition die Aufmerksamkeit,

welche sie schon um der guten Sache willen verdient.

Accordforlscbreilungen wie S. 7, System 2 und fort,

stechen uns zwar nicht mehr so in die Augen , als es

früher der Fall war, indem man sich an eine kalte, dürf-

tige Regel nicht mehr bindet, sondern den Verstand in

bedenklichen Fällen mit Recht entscheiden lässt; doch

muss man eben dazu genügende Veranlassung habeu.

Die saubere Ausstattung des Werkes macht einige

leicht zn verbessernde Druckfehler (S. 7, System 5, wo
der Violinschlüssel für den Bassschüssel, S. 13, System

2, im vorletzten Tact, wo im Basse das
JJ

vor f anstatt

vor e, S. 18, wo im dritten Taot vor h ein b zu setzen

ist) gern vergessen. —
Von den Doos lässt sich in Betracht ihres künstle-

rischen Wertbes nicht viel zn ihrem Vortheile sagen.

In diesem Fache der musikalischen Literatur läuft schon

mebr Mittelgut unter, als in den oben bemerkten, zumal

die Fantasie es ist, welche, wie in der Mosen Pianofor-

temusik, das Feld behauptet. Auen sümmt liebe Duos ge-
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za den Erzeugnissen des Tages, sind Fantasiren

über Opernlhemeo , und selbst in diesem dürftigen Ge-

wände müssen dieselben noch magerer erscheinen, als

die Com Positionen gleieben Schlages für Piauoforle solo,

weil hier meist zwei Bearbeiter für einen Gegenstand

zusammentreten und die wenige, in der Solocomposition

ja norh anzutreffende Einheit aur diese Weise vollends

verschwinden muss.

Wie fangen es aber die Componistrit solcher Duos

an, dieselben zusammenzubringen? Das Verfahren ist ein

sehr einfaches. — A wählt mit B die ihnen zusagenden

Themen einer Oper aus ; hierauf schreibt jeder, unter ste-

ler brüderlicher Besprechung, die Soloparlieen für sein

Instrument; ist dieses geschehen, so helfen sich beide

Tbeile aufs Freundschaftlichste aus, imlrm die noch feh-

lenden N'ol«-n des Zusammenspiels wegen dazugeselzl

werden, und das Duo ist fertig.

Ein Unterschied besteht allerdings noch zwischen

einem und dem andern deiarligen Tonslücke, nämlich

der: dass das eine vielleicht etwas geschickter, als das

andere geschrieben ist und mehr Routine seines Bearbei-

ters bekundet, toter diese gehören von unsern Duos die

unter No. 3, 4 und 5. Das Duo von Löscbhorn und Griebel

ist von Seiten des Violoncellisten mit Geschick und für

die Ausfüllt ung mit Sorgsamkeit verfasst, der Ciavier-

spieler rrijjl sich aber oft zu sehr als Neuling in der

Compositum und lasst, wie z. B. in der dritten Varia-

tion, welche ganz das Gesicht von llensell's Etüde, ()p.

3, macht, den Ersleren manchmal kaum zu Worte kom-

men ;
übrigens sind schlechte Zusammenklänge und durch

übel ges teilte Figuialion unbefriedigende Accordauflösun-

gen nirrat selten anzutreffen.

Druckfehler sind ans einige vorgekommen: S. 5,

System 3, Tacl 3 und fort, S. 6, System 2, Tact 2,

S. 9, Svslem 2, Tacl 1.

Hermann SvIteUenUerg.

Nachrichten.

Güttingen. Den 28. Februar d. J. wurde hier in

festlich erleuchteter Universilälskirche des unsterblichen

Gratm's herrliche Cantatc : Der Tod Jesu, nachdem die-

selbe beinahe 25 Jahre geruhet hatte, mit Begleitung der

Orgel nnd mit starkbeselztrm Orchester unter der Direc-

tion des Dr. Hrinroth wieder aufgerührt und zwar mit

einigen Abänderungen des Textes sowohl, als der Musik.

Vergleichen wir die Ausgaben der lyrischen Ge-

dichte Rammler's von 1772 nnd 1801 , in welchen sich

diese Cantatc befindet, so bemerken wir schon darin aus-

serordentlich viel Verschiedenheiten, noch mehr aber in

dem Texte, welchen Graun componirt hat. In der Ana-

gabe von 1772 steht nach den Worten: ,,0, wacht nnd

betet, meine Brüder," ein Terzett, welches nicht nur

in der Ausgabe von 1801, sondern auch in Graun's Com-
positioa fehlt; dagegen vermissen wir in der frühem

Ausgabe au dieavr Stelle die Arie s „Ein Gebet um neue

Stärke" u. a. w. Nach dieser Arie folgt in beiden Edi-

tionen ein Cbon „Herr, höre die Stimme unsera Fle-

hens" u. s. w., welchen Gram nicht aufgenommen hat;

dagegen tritt nach dem Chore: „Unsre Seele ist geben-
get" u. s. w. in genannten Ausgaben der Choral : „Ich
will von meiner Missclbat" u. s. w. nicht ein, und merk-
würdig genug fehlt in beiden auch die meisterhafte Dop-

relfuge: ,, Christus hat uns ein Vorbild gelassen" u. s. w.
n der Ausgabe von 1772 vermissen wir den Chors
„Freuet euch alle, ihr Frommen" u. s. w. und wir le-

sen an dessen Stelle einen ganz andern, welcher mit den
Worten begiunl: , .Gelobet sei der Herr" u. s. w. Weg-
gelassen ist in beiden Ausgaben der Choral: ,,Wie herr-

lich ist die neue Well" u. s. w. — Es würde zu weit
Tühren, alle Varianten in einzelnen Ausdrucken hier nam-
haft zu machen . Der Text, welcher der Compositum von
Graun zum Grunde liegt, ist nun da, wo es nölbig war,
narb den beiden Ausgaben von 1772 und 1801 abgeän-
dert worden.

In der Musik sind Choräle, Chöre und Reeitative

durchaus unverändert geblieben und nur durch eine un-
serer Zeil angemessene Instrumentation bereichert wor-
den, da Grattn das Werk blos für die Orgel nnd das

Quartelt schrieb; die wenigen ron ibm beigefügten Blas-

instrumente sind mehr ad libitum zu betrachten. Alle

Arien und das alleinige Duelt, für den Zeitgeschmack zu
weit ansgesponnen , hörten wir etwas abgekürzt, indem
die Hiruptideen näher an einander traten, und zwar so,

dass der Zusammenhang nicht gestört wurde. Bekannt-

lich isl unsere Kammerstimmung gegen die, welche zu
Gratm's Zeiten gebräuchlich war, um mehr als einen

halben Ton binaufgerückt ; sollte nun das Werk in sei-

ner ursprünglichen Tonhöhe erscheinen , so musste das-

selbe nach Umständen theils um einen halben, theils um
einen ganzen Ton tiefer Iransponirt werden, welches fast

bei allen Nummern geschah. Die Cantate spielte mit oben-

erwähnten Abkürzungen der Arien gerade zwei Stunden,

und das Publicum äusserte sich über die zeitgemässe Aus-

stattung sowohl, als über die Aufführung selbst sehr zu-

frieden.

Weimar, im März 1844. Von Anfang November
1843 bis Mitte Februar 1844 ballen wir so viel Inter-

essantes in Musik , als vielleicht noch nie in einem so

kurzen Zeiträume. Denn im Theater gab Mad. Schröder-
Dcvrient neun Gasldarslellungen , Herr CM. Dr. Litwt
veranstaltete und leitete vier Capellconccrte und vier llof-

concei le, in denen allen er auch spielte i. der Hofpianist

Herr Krüger von Stuttgart spielte im Thealer und bei

Hofe, an beiden Orlen sangen Miss Birch und Herr Pan-
taleoni , in Zwiscbenacten und im Capellconcert Dem.
Hunth (Mitglied des Theaters in Brüssel), drei Gasldar-

slellungen gab der Tenorist Herr Ebtrias vom Hoflhea-

ter in Balleuslidt, und ein Nalursänger Herr P. J. Et'
kern kam auch einmal wieder an die Reihe. Die beiden

Opern „Der Herzog von Olonne" von Auber und „Hans
Heiling" von Marschner waren zur Aufführung am 2.

und 16. Februar (den Geburlslagen des Grossherzoes

und der Groasherzogin) bestimmt, Hans Heiling wurde
jedoch bis zur völligen Genesung der Groasherzogin ver-

schoben.
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Die Vorstellungen im Theater waren folgende : Ar-

tnida, Fidelio, fphigenia in Tauris, Saalnixe (erster Theil),

Tito«, Egmonl, Faust zwei Mal, Leonore, Pfefferrösel

zwei Mal, Preciosa, Rückkehr ine Dörfchen,! Scbeibeatooi

zwei Mal, Waise, und Mörder, Wallensteins Lager, Wie-
ner in Berlin, Barbier von Sevilla, Lucrezia Borgia, Olello,

Romeo und Julie, Tochter des Regiments zwei Mal, Blau-

barl, Herzog von Olonoe zwei Mal, Jobann von Paris,

Weisse Dame, und an einem Abende (die bestimmte Vor-

stellung konnte eines plötzlichen Hindernisses wegen nicht

Sun Gaden) gab man „Dramatische Bilder," nämlich:

den ersten Act der Schweizerfamilie , den zweiten der

Lucrezia Borgia und den vierten der Monteccbi und Ca-

pulctli. Neu war: „Der Herzog von Olonne" von Au-
ber, ein leichter, loser Text mit fader, flacher Mnsik.

Wie der Componisl des Maurers und der Stammen sich

so erniedrigen konnte, einen Herzog von Olonne unter

seinem Namen erscheinen zu lassen, wird einem ehrlie-

benden Deutschen schwer zu begreifen. Der Franzose

hat's gethan, bat das Honorar in der Tasche und küm-
mert sieb um Weiteres nicht. Herr Auber bat uns schon

oft getäuscht, es wäre endlieh Zeil, sieb nicht mehr Um-
sehen zu lassen.

Die neun Vorstellungen der Mad. Schröder-Devrient

waren: .Armida, Blaubart , Fidelio, Iphigenia in Tauris,

Lucrezia Borgia, Olello, Romeo und Julie, Titus, und die

oben genannten Dramatischen Bilder. Die Künstlerin hat

einen zu weit verbreiteten grossen Ruf, als dass es nö-

tbig wäre, über ihre trefflichen Leistungen in's Hinzeine

zu gehen. Es genügt, zu bemerken, dass sie auch dies-

mal, wie schon früher, in allen ihren Darstellungen die

vollste Anerkennung fand, besonders aber als Lucrezia

Borgia und als Marie im Blaubart das Publicum hinriss.

Ihre vielen enthusiastischen Verehrer fanden zwischen

ihren jetzigen und früheren Leistungen keinen Unter-

schied — die ruhigem Benrtheiler fanden jedoch einige

Verschiedenheit, weniger in der Kraft und im Klang der

Stimme, als in der weniger leichten Ansprache der Töne,

besonders der höhern, was sich durch öfteres bemerkba-

res, nicht selten hörbares Atbemnehmen kund tbat —
auch leider in der Intonation. Der Vortrag war seelen-

voll wie immer, und das Spiel meisterhaft, hier and da,

z. B. im Blaubarl, vielleicht zn scharf und grell. Es mag
sein, dass man dergleichen jetzt schöner findet und mehr
applaudirl, als früher, und als es recht ist — eine Künst-

lerin aber, wie Mad. Schröder - Devrient bedarf keiner

Künstelei. Wenn Referent bekennt, dass er zwar unter

die wahren Verehrer der Mad. Schröder • Devricnt ge-

bort, doch nicht zu den enthusiastisch blinden, so mag es

ihm wobl frei sieben, seine Meinung offen dabin auszu-

3»rechen, dass Mad. Schröder- Deerient noch jetzt im

esange weit mehr leistet, als mau nach so vielen Jah-

ren ihrer dramatischen Laufbahn, in denen sie die gross-

ten, anstrengendsten Gesangparlieen mit Aufwendung al-

ler körperlichen und geistigen Kraft ausführte, billiger

Weise verlangen, ja nur erwarten kann, dass aber den-

noch Jeder, dem der herrliche Name der grossen Künst-

lerin werth ist, wünschen muss, sie möge bald, eher,

als sie dazu gezwungen ist, den Gesang aufgeben und
- Sich dem recilirendenTrnuer- und Schauspiele zuwenden.

I Sie wird gewiss auch dort Triumphe feiern. — Madame
• Schröder • Devricnt sang auch bei Hofe in einem kleinem

Cirkel am Flügel, und in einem von ihr zum Besten des

Frauenvereins veranstalteten Kirchenconcert, in dem sie

von dem Tenoristen Herrn Götze, der Capelle und Herrn
Professor Töpfer unterstützt wurde, der, wie vorauszu-

sehen war, das meiste Interesse für sein ausgezeichne-

tes Orgelspiel in Anspruch nahm.
Herr Eberius sang in der Tochter des Regiments,

Johann von Paris und der weissen Dame. Er ist von
der Natur zwar nicht reich, doch auch nicht so kirglicb

ausgestaltet, dass er nicht ein recht brauchbarer Singer
und Schauspieler werden könnte, hat aber zu wenig
Schule und allgemeine Bildung und verslösst daher zu
oft gegen feinere Sitte und Anstand. Das war vorzüglich

im Johann von Paris der Fall, einer Rolle, deren Fein-

heilen nur wenige Sänger begreifen. Wir wünschen, Herr
Eberius möge nachholen, was ihm fehlt; in seinen Jah-

ren ist das noch recht wobl möglieh.

Miss Birch , die im Theater in Zwiscbenacten und

auch bei Hofe sang , fand die lebhafteste Anerkennung
ihrer trefflichen Leisluugen. Ihr schulgerechter und schö-

ner Gesang (der Triller wird vielleicht noch besser) ge-
währte allen Zuhörern grosses Vergnügen. Eins wünsch-
ten wir der liebenswürdigen Künstlerin in höherm Grade,
nämlich Rondang in den jetzt etwas herausgesfossenen
Passagen, vorzüglich aber mehr Feuer uud Leben in ih-

rem übrigens höchst lobenswcrthen Vortrage. Vielleicht

gelingt es ihr bei ihrer Jugend, iu dieser Hinsicht auch
die andern englischen Sangerinnen zn übertreffen , die

wir seil einigen Jahren hörten, wenn nicht etwa dieser

Mangel an südlichem Feuer nalionell ist.

Dem. Kvnth, Mitglied des königl. Thealers in Brüs-
sel , und ein Signnr Pantaleoni sangen uuler Lissl's

Schulze und durch ihn empfohlen in Zwiscbenacten, im
Capellconcert, ja ich glaube, sogar bei Hofe. Dem. Kunth
ist noch juog, nicht ohne Anlage und von der Natur
nicht vernachlässigt, kann daher noch recht brav wer-
den, wenn sie gründlicher sludirt. Herr Pantaleoni, mit

einer eigenen Stimme, die keine Tenorslimme und auch
kein Alt ist, gefällt sich sehr im rohen Falsett bis in die

Region des hohen Sopran's. und singt Alles mit solchem
charlalanmassig imponirenden Vortrage, dass man wobl
sieht, er hält sich für einen grossen Sänger. Wir An-
deren sind anderer Meinung.

Der Natursänger Herr F. J. Eskens mit einer ziem-
lich guten Stimme und einem Falsett, besser, als das

des Herrn Pantaleoni, lässt sich in seinen Liedern und

in der Nacbahmuog mehrerer Instrumente schon einmal

mit anhören. Auf eine etwas weniger natürliche Beglei-

tung mit der Guitarre sollte der gute Manu doch bedacht sein.

Herr Dr. Fr. Lisxt, grossherzogl. säebs. Capellmei-

ater im ausserordentlichen Dienste, wurde schon Anfang
October erwartet, kam aber erst einige Tage vor Weih-
nachten und blieb bis zum 18. Februar 1844. Sein aus-

serordentlicher Dienst bestand darin , dass er mehrere
Capellconcerte (im Tbealer) und Hofconcerte anordnete,

dirigirte und in ihnen spielte. Durch das Gerücht, er

werte seinen Dienst mit der Aufführung von drei grossen

Werken eigener Composition, namlicb einer Symphonie,
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einer Hymne und eines Concerls antreten, waren die Er-

wartungen aufs Höchste gespannt. Leider wurden sie

getäuscht, da Herr CM. Liszt wenig Neues und nichts

Grosses von seiner Composition zu Gehör brachte. Er
schien es diesmal mehr auf's Oirigiren uod auf die Aus-

führung von Werken Anderer angelegt zu haben. Er
spielte Hummets Concert in Hmoll, Hummel'* Sextett,

C. JU. v. Weber'* Concert in F, Thalberg's Fantasie

über Themen aus den Hugenotten mit Violine (Herr Stör),

und von seiner Composition die Fantasie über zwei The-
men aus Don Juan, Tarantella, Mazurka, Folaeca, Hexa-
meron u. dergl. — Unter seiner Leitung wurden aufge-

führt: von Beethoven Symphonie in Cmoll, Sinfonia

eroica, Symphonie in Adur, Musik zu Kgmonl , Ouver-
türe zu Pidelio, von C. M. v. Weber Ouvertüre zu
Uberon uud die Jubelouverture, von Lobe Ouvertüre zu

den Flifaustiern, von Bertioz Ouvertüre zu Lear, ein

Satz aus Schubert'* Symphonie in C dur, eine (schwäch-

liehe) Ouvertüre von Lambert — mehrere Gesangslürke

von Mozart, JUercadante , Donizetti, M. Eberwein,

Bellini, Rostini, Auber, Liszt (zwei deutsche Lieder),

gesungen von deu Damen Ottenburg, Kunth und den

Herren Paulaleoni, Götze, Genast und Höjer. Von In-

slrumenlalsacben wurden noch zu Gehör gebracht : die

Orchester- Fantasie von Chelard (schon früher mit Bei-

fall gegeben), Beethoven* Concert in Cmoll, sehr brav

gespielt von dem königl. würtemberg. Hofpianisten Herrn
Krüger, eine Fantasie für Violoucell von Herrn Kam-
mermusikus Apel, eine Fantasie für die Violine (über

Themen aus der Tochter des Regiments), sehr beifällig

aufgenommen, und Variationen für die Trompete von Herrn

Kaoimermusikus Sachse, mit enthusiastischem Beifalle be-

lohnt. — Herr CM. Liszt machte von hier Ausflüge nach

Jena, Rudolstadt, Erfurt, Gotha, an welchen Orlen er

Concerle für wobllhälige Zwecke gab. So viel Referent

weiss, begnügte sich Herr Liszt auch hier mit der eh-

renden Auszeichnung, die ihm von Seilen des Hofes und
des Publicums zu Tbeü ward, und verzichtete auf alle

äusseren Voriheile. — Ueber seine Leistungen als Vir-

tuos ausführlich und im Einzelnen zu sprechen, würde
sehr überflüssig sein, da sein Spiel hinreichend bekannt

ist; dass er aber ältere, gediegene Compositionen ande-

rer Componisten ausführte, verdient unsern besten Dank,
so wie, dass er mehrere treffliche Orcbeslerslücke zu
Gehör brachte. Ein öffentliches BlaU berichtet, Herr Dr.

Liszt habe hier vor leeren Banken gespielt, sei kalt be-

handelt worden und babe sich mit seinem Dirigiren we-
nig Ehre eingelegt. Diese Nachrichten sind völlig un-
wahr. Alle Concerle waren sehr zahlreich besucht, und

Herr Dr. Liszt wurde bei jedem Auftreten und Abtreten

lebhaft applaudirt. Dass diesmal (Herr Dr. Liszt war zum
dritten Mal seit zwei Jahren hier) nicht der Enthusias-
mus des ersten Males stattfand, ist wohl sehr natürlich,

da die ganze Art seines Spiels , seine staunenerregendc

Fertigkeit und Gewandtheit, seine Kühnheit und Keck-
heit, seine Leichtigkeit und Sicherheit in Ueberwindung
grosser Schwierigkeiten, die Vollendung der Nüaneirnng
ees Tons vom leisesten pp bis zum donnernden ff, das

Fiquaoie und Originelle im Vortrag, besonders seiner
eigenen Compositionen, die mit ihren Eigenbeilen ihm

I eben wohl stehen — nothwendig die ersten Male bin-
' reissen oder imponiren müssen

, später aber unmöglich
erwärmen können. Was endlich die Art der Direclion

anlangt, so möchte wobl die Meinung der Einen : sie sei

ganz vortrefflich, eben so unrichtig sein, als die der An-
deren : sie sei durchaus verfehlt, und auch hier, wie oft,

die Wahrheit in der Mille liegen. Herr Dr. Liszt scheint

bis jetzt nur selten dirigirt zu haben , wie sich aus der
grossen Verschiedenheit zwischen seiner Direclion in den
ersten Tageu seines hiesigen Aufenthalts, und der in der

letzten Zeit sehr deutlich ergiebt. Anfänglich nämlich

sorgte er viel weniger für bestimmtes, scharfes Ange-
ben und Festhalten des Tacles oder stetes, gleichmäßi-
ges Anhalten und Forlgehen (rilard. und string.), als

vielmehr für Andeutung des Vortrags im Einzelnen durch
Hilfe des Taclslocks und durch verschiedene Bewegun-
5eo des Kopfes und des ganzen Körpers; später mochte
ies mehr in den Proben StStatt gefanden haben, und das

Aeussere, so zu sagen, Mechanische des Dirigirens machte
sieb mehr bei der Aufführung gellend. An Feuer und
Leben fehlt es Herrn Liszt nicht, als Dirigent hat er

dessen nur zu viel, und lässt sich davon zuweilen mehr
binreissen, als eben recht ist. Da er alle Werke, die

er aufführt, durch und durch kennt, so ist in Hinsicht

der Auffassung die Direclion immer interessant, oft ori-

ginell, was auch Der zugeben muss, der eine elwas ver-

schiedene Ansicht des Werkes haben möchte. Referent

glaubt, dass Herrn Liszt zu einem guten Dirigenten nur
die Rube fehle. Wir wünschen und hoffen, dass er diese

errungen haben möge, wenn er wieder nach Weimar
kommen wird; er wird dann durch sie auch in den Pro-

ben sich als Dirigent und als Mensch die Achtung ge-

winnen, die man dem grossen Virtuosen so gern zollt.

Möchten wir dann auch einige bedeutende Compositionen

von ihm hören, die nicht allein dem
auch dem Capellmeisler Ehre bringen.

EUILLETOTf.
Der PianoforteTirtuos Leopold r. Meyer, welcher anlangst in

Conslantinopel so bedeutendes Aufsehen errette and unter Andcrm
ein Coaeert 10m Besten der Armeo geb, du*, treti der dort üblichen

niedrigeo Eintrittspreise, 18,000 Piaster einbrschle, hnt in der Mol-

den, VYslachci nun Gsliiieo^denürlbru »llgemrinen Beifall rrhtlleo

nnd wird im Laufe dicsei Jnhrrs «eine Kim streue aoeh durch Deutsch-

land fartselten. In Wien bat er herein Furere gemacht.

ZßT Leitung des diesjährigen Schweizer -Maaikfestes in Solo-

loihuro ist Schnyder von WarUntti berufen

Mär* .:, Turin
TW*, welch« am 13.

ward, wurde eine vom Crsfeu

Marchtlti gedichtete, von Rottini neu compoairle Caotale aufge-

führt ; sie fand selch enlhusinsliichen Beifall, dass sie drei Mal
— Personen, die dem Pesareser Orpheus

Rottini in seiner Zorückgezo-
gesungen werden
niher stehen , wollen

genbeit an einer grossen Oper in fünf Aufzügen arbeile, welche

die Jungfrau von Orleans sum Gegenslnnd* bat. Diese Oper soll

sein muiikalitrbei Vermächtnis* bilden.

Am 8. April wurde in Weimar Skokttpeart't Snmmernuchts-
trnum mit MemUlstofm.ßarChoIdyt Musik zum triten Male glso-

tend aufgerührt.
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Dm diesjährige gram rheinische Mutikfest wird au Co In im
Gürteuirhtaale aller dei «lasigen Mntikdireelort Heinrich Dorn
Leitaog gefeiert werden. Die zar Auffuhron* bestimmlea Htnpt-

weeke tiad: Händel* Oratorium Jepkla. Beethoven'» (trotte Mette,

M«e Symphonie reo Moaarl. ein« Pottcaatale van Ztor/i.

Dtt Programm zu dem Man Berget* ngfette, wrlchet am 7. oad

8. Aogatt 4. J. In Meisten gefeiert werden toll (i. d. Bl. S. 103)

aalkalt folgende Maslksliicke i Am ersten Tage geittliebe Matik

(im Derne): Choral, — Psalm i ,,Der Herr ist Gell,'* von Wer-

ner; — Hymne: Göll sorgt für «ich." von Reiniger (eigeat

fiir dai Pest compooirl); — Hymne: „Wo ist, to weit die Scho-

pfuog reicht, " von \rithordt ; — Molelte: ,, Ick denke dem
Herr»," von Beruh. Klein; — Pia Im : t ,Gott tei ana gnädig,"

roa Fritdrieh Sehneider (eigeai Tür dtt Feit romptairl). — Am
iweitea Tage findet ein Zag nack dem nahen Bnsekktde and det-

tre (Jinerbuiigco Stall, wobei weltliche Gesänge vorgetragen wer-

den. Am Akend dietet Taget itl Feilmiht. — Die I.eilnng der

AanTnhraagen haken übernommen: Cipellmeiiter Friedrieh Sehnet-

der ant Detiau, Capellneiltar C. Ii.

tikdiraclar Hertmann tn Meittea.

Am 21. Man warde Riehard ft'agner'i ,,CoU Rienti" in

fltmbore unter Laitang det Componitlsn telbtt xura ertten
aufgeltikrt nad macble allgemein bedeutenden Eindruck.

Am Cknrfreitage werde In Dretden ooler Leitung det dorti-

gen Muiikdirnctort Julius Otto "in von demtelken acu componir.
let Oratorium : „Det Heilandt Utile Warte" aufgeführt und bei-

fällig

Am 8. April tlarb In Wien der Hofralb Ignas Franz Kdler
von Motel, 7t Jtbr alt, an Laagenluhmune. Seine Verdientte
alt Tondichter , mntikaliteker Sebriftttrller und Kritiker, to wie
namcotlick aurk alt Betrbeiter der //d«dV/*teben Ontorien tiad
bekannt. Früher war er Vicedireelor det Borglhealers, inlettt

ertler Cutlos an der kaiterlirhen Hofbibliolbek.

iinkflndUnngen.
Bei Fr. Klirtner i» Leipaig iat to

lhun»recbt erschienen i

Die erste Walpurgisnacht.
Ar Chor

componirt von

Felix I?IendelssoIm-Bartholdy.
Op. 00.

t'ariitur gebunden 7\ Thrr.

ttrrhestrr - .Stimmen ,

.ViMjidmmril

4

Utux Kanlaitiee brillantes poue Pia»« rar det Air» favorit de

l'Optra: „La Bohemieaae* ' de Bftlfe. Op. 10«. No. 1, 9.

Preit SO Ngr. und Sit Ngr.

I

la Offenbar b sin«

Pianoforte. » Thlr.
- VariaUoaen, naado't a. t. w. für Pianofort
— vierhäadige Clavirrwerhe. 5 Thlr. 6 Sgr.
— Snaaleo für PUaoforte und Violine. 0 Tbir. SO Sgr.
— 10 Violinquartetlen in Partitur. 4 Thlr.

— Das Seköatle not teinea Opera für Pitnoforte. 1 Tblr. 19 Sgr.
— Ente Aatbologic tat teinea Soaafaa für Pfte. 9 Thlr. » Sgr.

Ausführliche Prosncctus lind ia allen Buch- und Musikalien-

handlungen gratis za haben.

Nene brillante Pianoforte • Compositionen
int Verlage to« ¥. E. C. I*eueaiart ia Brealaa:

üchnabel, C, Orantle Fantalsile brillante paar

le Pianoforte tnr d'ain anterieaiat. Dediet t Mr. le Doeteur

t'ranraU Vinxt. Op. 30. 1 Thlr.

Gewandte Cltvienpieler werdea nickt bald ein Musikstück fin-

den, welche« tan öffentlichen Vortrage beater geeignet wäre , als

Scbnabel'e Fantasie über amerikaaitebe Lieder. Seibit dem be-

rühmteslca aller Clavierspieler , Herrn Dr. Litxt, bat dietelbe to

gefallen

Vor viel

das» er nie ia Con

tie noch den Voreng

,

imul« rwiodlieh und.

enebieoen tn eben

:

Erjrmnata, A., Variation»: brlllantr-a pour le Pia-

noforle tor un tbeme de l'Opcra : Nora» de Bellini. iit Sgr.

Hnrzkouibl. Eugenr, Tljnterra de Ia Daaae.
Trolt» Tlaxiirr* ponr Pianoforte. Ii Sgr. Oiete Maaar-
kn's sind unatreitig die originelltten, welche jemalt erschienen.

arbmM alle Buch, und Mutik.lirnhtadlunge» aa.

In der T. Trt»uttae>la>'teben Buch- und Mutikalienhand
lang (J. GuitemUtg) itt enebieoen i

Crell, A. E., Op. 97. Der OS. Ptalm. virntimmig (mit Be-

gleitung von 2 ViiiL, Violoneelle, Conlrnbatt, Klöle , 9 Ohorn.
2 Pag. , 9 Trompeten und Pauke (und ad libit. 3 Pnaaaaea).
Preit det Clav. - Äoti. I Tblr. Pro» jeder Singttimnte Ii Sgr.

Preis der Iii In-drnmentnUtimmen 1 Tblr. 7} Sgr.

Tauber«, W., Op. 157. Chäre tar .Werfen det Eu
vier -Antaug. Preit 2 Thlr. 10 Sgr.

Die Chöre xnr Medea werde* auch eimein gegeben.

A. E. , Op. 98. Lieder für die Jugend mit Begl. dea
. 9 Helle a & Sgr. Subscriptians. Preis.

(Betandrrt wieblig für Schult nttalteo.)

ilehmaan, Herrmann, Xttume, Etüde et ««*»*>.
Troit pieeet pour le Piann. Op. 9. 19j- Sgr.

Cla-

Verkauf van iwcl Crritionrner (Belsen.

Eine van Antonius Slmduiarius , welche wegen ihres liebli-

chen starken gelangvollen Tone* und leichter Antprnehe »ich be-

sonders na Caacerbpiel eignet , in ihren ursprünglichen Thcilea

erhallen, "»»ändert, wie tie det Meisters Haad gefertigt, to wie
eioe van Sieelmu simati, welche einen wohlkliugendeii aehönen
Ton , auch leichte Ansprache

,
gat erhallen , aber nicht dea ur-

tprQaglichra Halt mehr bat. — Entere ist xu dem Preise van
600 Thlr. Gold, nad die aweUe an IOO Thlr. Couraal . bei La
tetacicbjictein tu haafea, und Itaoaea KaufliebbalMrr diese Inttrsv-

ateate dnreh Sicberttellnag der Knufsummr auf Probe erhalten.

Aach kann ich dea geehrten Herren Musikern meine neuen, der

Stntduinri nachgemachten Geigen, gut im Tone und in der Spiel-

art, bestens empfehlen, ladirecte Unleliun^rn wird Herr Buch-
haadlcr Helm bier»eiktl an mich an berordero die Güte haben.

Inmrna.atena.c1ur.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den !•«*• Mai. M 18. 1814.

IMbald Zur aotikriiichen Literatur. (B*«ebloM.) — Jtrniuiwm. — Xackricltte* s An Halle, dai P»lauoooUgM«oeerl io Oret-

dco betreffend. Aat Leiptig. - Feuilleton. — Ankündigungen.

Zur musikalischen Literatur.

( Bf te I a • •.)

Es wird mir schwer, mich in der Auswahl der treff-

lichen und überaus natarwabren Bemerkungen des Ver-

fassers im weitem Verlaufe seiner historischen Skizze zu
beschränken. Er hält sich an die Erscheinung, dass Volks*

musik der für gebildete Welt, d. h. musikalisch erzo-

Eine Leute, immer entgegengesetzt gewesen sei. Er ver-

ngt von demjenigen Meister, der den Ruhm des gröss-

ten für sich in Anspruch nehmen soll, das« alle Men-
schen an ihm einen Gewinn haben. Er weist nach, dass

die Theoretiker oder Aesthetiker Balten*, Forkel, Rous-
seau, Marpurg diese Universalität, das heiligste Wesep
der Kunst einseitig angeschaut, also verkannt haben.

Die Differenz der Vocal- und Instrumentalmusik, eben

so wichtig als die der Melodie und Harmonie, kommt
ferner zur Sprache, und die einzelnen historischen Er-

eignisse des 18. Jahrhunderts werden darnach aufgefasst.

Gluck im Kampfe mit Piccini, Haydn als der Vater einer

nicht blos deutschen, sondern europäischen Instrumenlal-

musik sind in lebenswahren Zügen geschildert. Endlich

tritt nun der Held des Buchs. Mozart, auf, der mit dem
Schönen Beinamen eines Erben aller Jahrhunderte, in dem
sieb die Naturmusik mit der Kunslmusik vereinigt, ge-

krönt wird. Er übt alle Combinationen von Tönen mit

siegender Leichtigkeit, aber mit steter Beachtung des

Wohlklanges, d. i. der ewigen Naturgesetze, aus, er

gestaltet den Ausdruck des Cbaraclers nur bis zur Grenze
der Schönheit, er ist mannichfaltig in jedem seiner Kunst-

werke, aber jedes, das grössle wie das kleinste, ist eine

Einheit. Der Verfasser kommt zu dem Resultate , dass

die Mosart vorhergegangenen Tonmeisler slreng genom-
men entweder Melodisten oder Contrspunctislen gewesen
sind, Mozart aber der wahre Musiker für alle Völker

ist. Unter den vielen Tbatsacben, die angeführt sind, um
dies in's rechte Liebt zu stellen, ist jene nicht unwichtig,

dass ziemlich alle ihm vorhergegangenen Meister ihren

Ruhm bei Lebzeilen erhallen haben , Mosart aber ver-

kannt gestorben isl und der spätem Zeit erst in seiner

Grösse erschien. Er lebte von kärglichem Verdienste,

ohne Besoldung, aber desto freier für seinen Beruf.

Eine Abhandlung über den allgemeinen Cbaracter

Jkfosarl'scher Werke leitet die Betrachtung und analyti-

der einzelnen ein; sie isl ai

achtungen reich, die zu dem Ende, die göttliche Begei-

sterung in all' seinrm Wirken darzulhun, gesammelt

sind. Der Verfasser geht so weit, dass er die Handschrift

Mosart's mit der Beethoven s vergleicht, und jene sau-

ber, vollendet, diese kaum zu entziffern , undeutlich fin-

det i Jener schuf ans dem Ganzen, Dieser jagte, so wird

kühn genug behauptet, dem Neuen, Unerwarteten nach.

Beethoven wird mit grössler Achtung bebandelt, aber

seine Abweichung von der Bahn des Schöuen in das Ge-

biet des Bizarren wird scharf getadelt ; denn Oulibicheff

sieht eben darin, dass Beelhoren und Bach, nach seiner

Ansiebt, das Uhr zuweilen misshandeli hallen, den Be-

weis für einen geringeren Beruf, als der Mosart's ge-

sei. Gegenwärtig werden Viele sein Urlheil falsch

, aber die Geistreichen gerade, welche dies tbun

vergessen, dass, um Mosart ganz

zu würdigen, man eine lange Reibe vou Jahren hindurch

in der Znrückgezogenheil von liierarischem Geschrei, von

einem die Nerven reizenden complicirten Leben sich in

den Meister versenken rauss , wie unser Autor es ge-

than hat. — Die Analyse der Mourrt'schen Werke, un-

streitig der werthvollste und trefflichste Theil des gan-

zen erfreulichen Buches, umfasst sie sainmllicb, mit Aus-

schluss der Composilionen für das Pianoforle, weil diese

als Concertmusik die Ansprüche der Virtuosität, die seit-

dem fortgeschritten, nicht mehr befriedigen. Ich muss die-

sen Mangel beklagen. Die A/o*<irf'schen Clavierconcerte

sind bekanntlich eher Syrapbonieen mit einer Prinzipal-

slimme zu nennen, als für solche Musikslücke, die anf

Virtuosität berechnet wären, zu halten. Auch isl für Mo-
sart's ganzen künstlerischen Cbaracter der Umstand, dass

er als Ciavierspieler excellirte, von grosser Wichtig-

keit. — Poch, wir wenden uns zu dem, was der Ver-

fasser uns bietet, und finden darin eine Reihe eigentüm-

licher, selbständiger Untersuchungen. Von Gewicht ist,

dass bei jedem Werke die Situation des Lebens, die

Stimmung, worin der Meister es rerfassle, berücksichtigt

werden, ein Verfahren äebt wissenschaftlicher Art, ge-

eignet, eine Menge von Journalschwälzern zu beschämen.

Den Anfang macht „Idomeneo." Der vierundzwan-

zigjäbrige Mosart, bereits ein ausgezeichneter Musiker,

aber noch weil entfernt davon, an einen Wettkampf mit

den Meistern Gluck und Heyda denken zu können, wurde,

nach der Ansicht des Verfassers, durch die Liebe eman-

eipirt. Ahyse Woher, deren Schwester Constans* «r

18
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später beirathele, bezauberte ihn dorch die Schönheit

ihrer Stimme. Die Veranlassung, für München eine Oper

zu schreiben, war ihm willkommen , und das mit vieler

Unsicherheit zusammengestellte Gedicht des Abbe. Vttrtsco

war ihm sogleich daher gaoi recht. Di« Fehler diese«

mit epischer Breite versehenen Operalexles haben Schuld,

dass die Oper ausser München wenig gegeben worden ist.

Im Style siebt man den Einlluss Gluck't, dessen Werke
Mosart in Paris kennen gelernt hatte, aber das Gedieht

hemmt den jungen Componistcn; 26 Nummern zeigt die

Partitur, die Recitative nicht gerechnet, aber wenig En-
sembleslücke, meistens Arien, Chöre und Märsche. Doch
indem das Gedicht den Bedürfnissen des disponiblen Ge-
aangpersonals entgegenkam, den Pfad Dessen, was das

Herkommen verlangte, nicht verliess, mag es auch M<>

aarft augenblicklichen Erfolg erleichtert haben, ja, es

half den l'onkünsller erziehen, indem es die herkömmli-
chen Formen ihm noch anzuwenden vergönnte, damit er

allmälig sich daraus durch seine innere Kraft befreie.

Nun geht der Verfasser in die einzelnen Musikstücke
ein , sondert sie in drei Classen , die von GVwcA'schem
Einflüsse berührten, die italienischen Formen nachfolgen-

den, die endlich, die bereits den originellen Character
des Componisten verrathen, wozu fast der ganze dritte

Aet gerechnet wird. Mosart schrieb bekanntlich an sei-

nen Vater: „In dieser Oper ist für jeden Geschmack
Musik." Ovlibichfff führt die Arie des Arbaee, No. 22,
mit Quartett als ein veraltetes, den Antiquitätenfreunden
zu Liebe gemachtes Stück an, und vergleicht sie mit der
bekannten Arie im Don Juan, der der Elvira im Hän-
<fefsehen Slyle, die er, obgleich der Kenner sie loben
muss, bei der Aufführung wegzulassen rilh. Die Ouver-
türe mag dem Publicum von 1781 seltsam genug vorge-
kommen sein, denn sie weicht bereits in Instrumentation
und Harmonie von dem damals lieblichen vollständig ab,

aber die zehn Jahre jüngere Ouvertüre zu Titus spricht
den heldenmissigen Character ungleich vollendeter aus.
Der Verfasser tadelt übrigens einige einzelne harmoni-
sche Härten in dem Werke, die er anrührt, nnd wor-
über ich hier nicht mit ihm streiten kann. Wenn er aber
als Grund angiebt, dass Mozart ein Bewunderer Hnrh's
gewesen und ihm nachgeahmt habe, so ist dies wohl zu
viel gesagt. Er hat zwar das wohllemperirle Ciavier als

Kind kennen gelernt, aber erst später in Leipzig (1789)
mehr von Bach in die Hände bekommen und mit Freu-
den begriisst. Die 1/osarJ'sche Art, zu moduliren , ist

eine eigentümliche , die sich ihre Wege seihst brach,

und die zuerst sich an keine Härten stiess. Der Wunsch,
dass Idorocneo , wenn auch nicht auf der Bühne , doch

Concertsaale häufiger, als geschieht, in's Gedäcbtniss

an
gP-

„en-
Stücks, worin Mozart unabhängig von den Forderungen,
die früher der Bischof von Salzburg an seine Kirchen-
musik machte, sich bewegen konnte. Obgleich dieses nur
ans einer Nummer bestehende Stück von geringem Um-
fange ist, wird es dennoch für einen unzweideutigen Be-
weis der Reife gehalten, welche Mozart damals

Verfasser bebt technische Vorzüge,

Srufen werde, ist gewiss gerecht. — Unmittelbar
ese Oper scbliessl sich die Betrachtung des in München

sehriebenen „Misericordias Domini," des ersten Kirch

Stellen, die das Originalgrnie verrathen, hervor, ja, er

findet dies im Gebrauche oft einer einzelnen Note, z. B.

:

3*

mm
„Hier," so bemerkt er, „ist das gis in den Gesangstim-

men ein Blitz des Genius. Unterdrückt es, nnd die Mo-
dulation zwischen Cmoll und Dmoli ist nicht mehr aus-

zuhallen, die Quinten mit dem Grundbasse sind dann obr-

zerreissend , aber dieses gis, das die Natur eines Cha-

mäleons an sich trägt, macht Alles gut!" — Ich kann
mit ihm in der Bewunderung dieses merkwürdigen Bei-

spieles eines durch ein ganz einfaches Mittel hervorge-

brachten Efferts nur übereinstimmen. Diese Note ist in

der Tbat ganz Bach'schtr Natur, und mag den Italienern

(wenigstens 1780) sehr missfallen haben. Mozart hielt

diese Composition, wobei die Instrumente nur begleitend,

nicht obligat auftreten, seihst sehr hoch. — Die dem-
nächst folgende Abhandlung über Mosart , als Improvi-

sator und Virtuos, enthält fast nur bekannte Bemerkun-
gen , und dient hier nur, die Vielseitigkeit des Mannes
anschaulieb zu machen, der in jedem einzelnen Style sei-

ner Kunst deren Wesen als Hauptsache festhielt. — Die

„Entführung aus dem Serail" beschliesst diesen zweiten
Band. Belmonte ist Mosart, der glückliche Bräutigam

selbst, der, während er die Oper schrieb, heirathete. Von
diesem Gedanken gebt alles Uebrige aus. Der Humor, in

Mozart'* Persönlichkeit ein ewiger Zug, findet in Os-

uiin, dem trefflichsten und individuellsten komischen Cha-
racter, den, ausser Leporello, er geschaffen hat, seinen

Repräsentanten. Die ganze Oper ist mit dem gründlichsten

Fleisse auseinandergesetzt, die convenlionellen Bravour-

arien der Constanze, für die Sängerin Cavalieri gesehrie-

ben, die beiden Nebenrollen, Alles ist mit grosser Liebe

sludirt. Die Hauptsache, dass die Oper nebst der Zau-
berflöle die einzige ist, die Mosart auf deutschen Text
componirle, und dass beide daher zusammengehören, wenn
man alle Werke des Meislers groppiren will, wie Ido-

meneo und Titus, und dann wieder Figaro und Cosi fan

lulle, zwei Paare bilden, so dass Don Juan endlich den
Gipfel der ganzen Pyramide bildet, dies Alles ergiebt sich

aus der lehrreichen, von allem Pedantismus freien , von
Schier, gegenwärtig höchst seltenen Begeisterung dictir-

ten Skizze. Es ist unmöglich, ohne wörtliche leberse-
tzung ein vollständiges Bild von dieser Wärme der Dar-
stellung zu geben, und aueb dann müsste mit Vor-
sicht verfahren werden. Der Verfasser denkt unstreitig

leichler in französischer, als in deutscher Sprache, so
genau er diese versiebt; sollte Jemand, und es ist mein
Wunsch, dass dies geschehen möge, diese Ueberselzung
wagen, so würde er den treffenden Effect vieler einzel-

Wcu auch
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nicht das ganze Werk zu übertrafen Veranlassung ist,

so verdienten es wahrlich diese Analysen der einzelnen

Opern , and wenn mir einst Zeil und .Müsse es vergal-

ten , so möchte ick es selbst nicht aufgeben , in Erman-
gelung eines andern der Arbeit gewachsenen Schriftstel-

lers dies zu übernehmen.

Von dem drillen Bande in gedrängter Form zu be-

richten, gebietet um so mehr der für diese Zeitschrift ge-

staltete Raum, da er höchst reichhaltig ist. Er wird mit

den Quartetten für Sireichiostrumenle, die Haydn gewid-

met sind, eröffnet. Mozart ist 27 Jahr, und die mit Ido-

meoeo begonnene Lebensperiode, die nun drei Jahre um-
fasst, schliesst ab. Er tritt in die seiner vollendeten Mei-

sterschaft. Oer Grundgedanke, wovon ausgegangen wird,

ist der Unterschied zwischen Quarlellstvi und Sympho-
niestyl ; eben so sehr muss die Vorliebe för ein einzel-

nes Concertinslrument, dem die andern nur dienen, un-

terdrückt werden. Jenes nennt der Verfasser dramali-

schen Effect, dieses wäre der erste Schritt in das Vir-

tuosengebiet. Die Wahl der Motive ist das erste Merk-
mal des begabten Quartellcomponislen. Es ist unvermeid-

lich, hierbei nicht auf Beethoven einen Blick zu werfen,

and der Verfasser thut dies, unbesorgt um das Nasen-

rümpfen derer, welche jetzt die Geistreichen sein wol-
len. Seine Ansicht, — und man kann sie nicht ganz
widerlegen, — ist die, dass Beethoven überall den sym-
phonischen Styl angewandt habe, der aber dem Wesen
des Quartetts ein fremder sei. Er erkenut an, dass für

unsere Zeit Beethoven wirksamer, sogar fasslicher sei,

als Morart, aber er behauptet, dies werde vorüberge-

hen. Eben so, meint er, habe vor fünfzig Jahren Haydn
geherrscht; diesen Meister schlägt er wohl nicht nach

vollem Werlhe an, denn er hat unstreitig einen für alle

Zeiten brauchbaren Gedankenreichlhnm; Mozart nun ge-

höre nicht jener, noch unserer Zeit, sondern allen Zei-

ten : ,, rhomme de lautes les epoques ne pouvoit Uro
rkomme <Taueune epoque en particutier." Was der Ver-

fasser über die Bedeutung des Geistreichen in der Musik
sagt, enthält viel Wahres. Es ist gar keine Präge, dass,

je geistreicher die Menschen , desto unmusikalischer sie

werden; gleichwohl ist das Wort „geistreich 0 Mode.
Nun, sagt er, meine Herren Kritiker, wissen Sie denn,

dass es eben so wenig geistreiche Musik, als geistreiche

Gefühle, Regungen und Leidensehaften giebt? Was reine

Musik ist, wird durch solch' ein Lob beleidigt. Die ganze

Anwendung des Geistreichen in der Musik besieht in der

glücklichen Anwendung und Beziehung eines Tonstücks
oder eines Tbeils desselben auf Begriffe, also auf ein

Programm. Auch Mozart ist in dieser Beziehung geist-

reich, wo es erlaubt ist, z. B. bei der Tonmalerei des

Orchesters zu einzelnen Dingen, die Osmin nicht aus-

spricht. Als ein Musler des Geistreichen führt er weiter
das bekannte Terzelt aus Figaro zwischen dem Grafen,

Susannen and Basil an. Doch ist, nach meiner Meinung,
dar Begriff des Geistreichen (anders wenigstens lässt sich

das Wort „spiriluel" sieht übersetzen) nicht erschöpfend

gegeben. Uaydn z. B. ist sehr oft geistreich, während
er fast niemals leidenschaftlich wird, zu nennen, und
doch Seht musikalisch. Das Geistreiche iu der Musik läuft

erst dann Gefahr, geradezu unmusikalisch zu werden,
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wenn der Compooist — kurz gesagt — zu sehr an die

Worle denkt, oeren Sinn er ausdrücken will, anstatt von
ihrem Sinne so inspirirl zu sein, dass er Mos in Tönen
denkt. In Worteu und in Tönen denken, ist einmal zweier-
lei. Nur die Macht der Phantasie füllt diese Kluft aus. —
Nach jener Abhandlung folgen nun ähnliche über Figaro,

Don Juan, die Quintelle, die Sympbonieen, die kleinen

i Gesangslücke mit Piano, die überarbeiteten Händerscheu
vier Oratorien, Cosi fan Tutte, Zauberflötc, eine beson-

dere Untersuchung über die Ouvertüre zu dieser Oper,
endlich über das Requiem. In allen ist mit derselben

Gründlichkeit verfahren ; es sind manche bedeutende Winke
darin enthalten, besonders über die Verwandtschaft ein-

I
zelner einander fernliegender Musikstücke; z. B. weist

|
er eine solche zwischen der Arie des Idomeneo : ,,Padri

gennani," der der Constanze , .Traurigkeit
4 ' und der der

Pamina : ,,Acb, ich ftibl's" nach. Die Ouvertüre zur

,
Zauberflöte giebt Gelegenheit, das Wesen der Concerl-

•nverture von der dramatischen zu sichten, und die letzte

;
wieder in die eiuzutbeilen, welche sich den allgemeinen

Eindruck und Grundcbaracler der Oper festzuhalten be-

schrankt, und in jene, welche einzelne Themata dersel-

I

ben aufnimmt, um den Zusammenhang mit dem Werke
iu's vollste Licht zu setzen. Die Ouvertüre zur Zauber-

! flöte, welche mehr die allgemeine, als die besondere Be-

I deutung dieser ganzen Oper zum Inhalte hat, wird von
: Niemand für weniger, au ein originelles und durchaus

vollendetes Kunstwerk gehalten werden ; nur darin, dass

der Verfasser behauptet, sie sei so eigentümlich , dass

Niemand sie nachzuahmen versucht habe, darin ist er zu

weit gegangen. Die Ouvertüre zu „Airana'* von Spohr

ist eine Copie jenes Werkes. Ais der Verfasser auf das

Requiem zu reden kommt, gerälh er in jenen Zorn ge-

gen Gottfried Weber, den er schon am Ende des er-

' slen Bandes geäussert bat. Die ganze Quelle der Angriffe

ffeber's gegen das Requiem ist ihm verdächtig, wie sie

es vielen Audern, die jenen Streit vom Jahre 1827 ver-

folgt haben, sein muss. Die Aehnlicbkeit mit einzelnen

//ötnWscben Stücken kann eben so wenig den heiligen

und tiefen Emst des Slyl's im Afosor/'schen Werke um
den Ruhm bringen, der eigentliche Ausdruck der Todes-

ahnung und religiöser Demulh zu sriu, als die Süss»

meyer sehen Ergänzungen in höheren ästhetischen Be-

tracht, denn als eine von der musikalischen Welt nur

dankbar anzuerkennende Hilfsleistung, zu ziehen sind.

So dürftig dieser Bericht, bei der Fülle von Gedan-

i ken, die das Werk von Ouiibkheff enthält, ausgefallen

,
ist, so würde bei manchen Tbeilen desselben es uur eher

' geschadet, als genützt haben, wenn ich halle Auszüge

geben wollen. Der Aufsatz über „Don Juan," über „Ti-

lus" u. A. würde geradezu vollständig übersetzt werden

müssen, was mich hier zu weit geführt hätte. Um in-

dessen ein kleines Bild von der psychologischen Feinheit

zu geben, womit der Verfasser die einzelnen von .hfo-

zart in Tönen gezeichneten dramatischen Cbaraclere zu

schildern weiss, möge noch ein einzelner solcher Cha-

racler in wortgetreuer Uebersetzong der gegebenen Sehil-

derung hier folgen. Um eine der kürzeren von diesen

Skizzen zu wählen, möge die GräBn ans „Figaro's Hoch-

zeit' ' als Beispiel dienen.
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„Die Gräfin bat eine Cavatine in »weiten Aele, I

eine grosse characteristiscbe Arie im dritten, und eine I

grosse im «linsenden Style im vierten ; letzlere, auf die

Bitte der Sängerin Signora Sforace componirl, ist zn

viel. Die Cavatine „Porgi amor'* (Esdur), Larghello,

athmel den süssesten Dult der Zärtlichkeit und Schwer*

muth. Man rouss bedauern, dsss dieses reizende Musik-

stück mit Inbegriff des Riloroells nur vierzig Tacte zählt.

,, Dove sono i bei momenli" ist eine Arie im grossen

Stvle und vom edelsten Ausdrucke. Die poetische Rück* :

ennnerung an die Flitterwochen, nachdem Rosine bereit*

lange Jahre vom Wermnlbsbecher der Ehe trinken mossle,

dieses Traumbild verjüngt auf einen Augenblick Rosinens

verwelktes Herz. Sie singt ihre Erinnerung in ciDer Mc"
i

lodte, bellstrahlend wie die Sonne an jenem Tage, wo
|

Lindoro ihr ins Ja ablockte, eine so keusche und milde

Melodie, wie der erste Liebesgedanke im Herzen einer

Jungfrau. Ach, könnte er wiederkehren, jener Frühling

des Lebens, der niemals wiederkommt I „Ab, si almen
la mia eostanza." Nun überlässt sich Rosine den schmeich-

lerischen Täuschungen eines weiblichen Herzens. Das
Andante wird zum Allegro , und die aufsteigende Hoff-

nung erzeugt eines jener anbetungswürdigen Motive, de-

nen wobl kein Menscb, als höchstens ein Ebemann, wi- '

derstebt. Höchst anmutbige Figuren der Hoboen und Fa-
;

gotte antworten in Terzen und Sexten den Wünschen
j

der Gattin oder rufen ihr ermunternd zu 5 und sollte end-

lich wirklich noch ein ängstlicher Zweifel in einer Wen- I

dung der Gesangsiirome angedeutet scheinen, die vom
scharfen hohen A chromatisch abwärts nach C leitet, so

I

verlischt dieser Gedaukc schnell in dem triumphirenden :

Jubel, den der Schluss ausspricht. Ach, arme Rosine,
dieser Triumph wird niemals ein anderer sein, als der
der göttlichen Kunst, welche dich so edel, so schön und
so würdig eines besseren Schicksals zeichnete."

In gleicher geistvollen Weise sind alle dramatischen
Characiere Mosart't behandelt und in Worten gemalt.
Man erkennt überall einen eben so denkenden Musiker,
als einen feinen Kenner des menschlichen Herzens in die-

sen Ergüssen wahrer Begeisterung für die Tonkunst und
deren höchsten Beruf. Des fast allzubeacbeidenen Schluß-
wortes, womit der Verfasser seine eigene Leistung nie-

driger anschlägt, als Unzählige an seiner Stelle es ge-
tban haben würden, hätte es nicht bedurft) denn ich

j

trage kein bedenken, zu behaupten, das« es um die Be-
arbeitung der Geschiebte der Musik weit besser, als es der

j

Fall ist, stehen würde, wenn wir viele solche Werke,
j

wie dieses über Mouart, besisaen.

Breslau. Dr. Augtut Kahlert. 1

Becehsioren.
Für zwei Pianoforte und Pianoforte solo.

1) R.Schumann 1 Andante und Variationen für zwei Piano-
forte. Op.46. Leipzig, Breitkopf n. Härtel. IThlr.SNgr.

2) CA. Vott: Le Gondolirr, Barcarole venitienne. Op.
50. Berlin, Bote et Bock. 25 Sgr.

4) F. Lust: Reminiseences de Norma. Mainz, Schotts

Söhne. 2 Fl. 24 Kr.

5) St. Heller : Fantaisie sur unr Romance de POpera

:

Charles VI. Op. 37. Leipzig, Breilkopf und Härtel.

6) H. Bertini: Fantaisie brill. sur des motifs de POpera:

Marie de Roban. Üp. 151. Mainz, Schotts Söhne.

1 FI. 12 Kr.

7) Herz: 3 Divertissements sur des Airs de Ballet« de:

Dom Sebaslien. Op. 139. Cab. 1— 3. Leipzig, Breit-

kopf et Härtel, ä 25 Ngr.

8) F. Häuten .- Les Deliccs des ieones Pianistes. 4 Ron-

deanx. Op. 130. No. 1, 2. Ebendaselbst, a 20 Ngr.

9) Rose et Bleuet, 2 Airs varies. Op. 131.

No. 1, 2. Ebendaselbst, a 20 Ngr.

10) F. Beyer: Bouquet de mclodies de: Lucia di Lam-
mermoor. Op. 42. Mainz, Schott'« Söhne. 1 Fl.

Die Variationen von Schumann hörten wir, von des-

sen Gallin und Mendelssohn gespielt, vor längerer Zeit

in einem Concerte. Das Thema derselben, welches etwas

sehr Weiches und Inniges ausspricht und sich leicht In

dem Gehör festsetzt, würde unstreitig noch mehr an Reiz

gewonnen und dadurch die Variationen interessanter ge-

macht haben, wenn es, wenn wir es recht genau neh-

men wollen, nicht aus einem Mosen einlacligen. sich wie-

derholenden Motive, den Schluss des Vordersatzes des

ersten und den Anfang des zweiten Theils abgerechnet,

bestände. Ein grosser Tbeil des Publicum«, welcher sich

nicht so leicht von der Musik, welche mit Wenigem viel

sagl, einen Begriff machen kann, fühlt sieb freilich von

der mit Vielem wenig sagenden Virtuosenmusik mehr an-

gezogen; aber doch giebt es auch einen anderen Tbeil

von Zuhörern, welcher geläuterten Geschmack und durch
längeres und aufmerksames Hören ein gewisses Urteils-

vermögen erlangt bat, und dieser ist gewiss anch von
dieser Composition angenehm berührt worden.

Wir hören noch die liebliche Stelle:

und den zauberischen Vortrag der Spieieuden, und freuen

uns beim Durchlesen und Durchspielen nun erst recht

der gelungenen Arbeit, welche ganz die von Schemann
gewohnten Eigentümlichkeiten enthält. Mögen sich recht

Viele am Hören und Spielen derselben erfreuen

!

Bei der Vost'scben Barcarole schwebt uns immer
das venetianisebe Gondellied von Mendelssohn (Heft 2
der Lieder ohne Worte) vor. Welchen Character atb-

met dieses Stück in seiner Kürze und Einfachheit! wie
klingt der Triller gleichsam über weile Wasserfläche zn
uns herüber! wir fühlen uns dabei in dieses Leben hin-

einversetzt, von sanften Winden umweht, welche eigen-

thümliche Töne an unser Obr Irann , iudess wir in An-
schauung der uns umgebenden Herrlichkeit versunken
sind. Die Vosa'sche Harcarole lässt nicht zu solchen Be-

trachtungen kommen, sie ist ein durch za viele Rcpeti-

tionen des schon Dagewesenen langausgesponnener Satz,
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der seinen Namen nur durch die % rechtfertigt, im Uebri-

gen aber ganz an ähnliche Producte eines Schonke, Borg»

miiller u. s. w. erinnert, nnr dass die Voss'sche Com-
position mebr den Clavierkü'nsller auch bei diesem leich-

ten Stücke erkennen lässt.

Die sechs Eglogues sind das Erzeugnis* einer Dame

;

sollen wir deshalb minder nachsichtig sein? Nein, wir

wollen ebenfalls ganz von der Person abseben und nur

das Werk derselben vor Augen haben. Den Namen, den

diese Stücke führen, haben wir in neuerer Zeil hier and

da schon zu bemerken Gelegenheit gehabt; man fühlt

Sehnsucht nach neuen Bezeichnungen, und ergreift be-

gierig die neu aufs Tapet gebrachten, wenn auch uicht

allemal die Foim denselben entspricht.

Das Letztere könnte auch von den Eglogues gellen,

und das nur zu ihrem Vortheil; wer wird sich auch auf-

gelegt fühlen, sechs Hirlenliedrr hinler einander weg zu

schreiben? und zumal wie hier immer doppelt. Talent

spricht sieb wobl in den Composilioneu aus, einige recht

nelte Züge kommen in Hinsicht der Rhythmik, Enbarmo-

nik und Molivbenutzung zum Vorschein , so dass wir

manchmal überrascht wurden, wie in No. 2 und 3; aber

zum grossen Tbcil fanden wir uns hier und da wahrhaft

zurückgeschreckt, und können nicht umbin, Modulatio-

nen, Salze und Stellen wie No. 1, No. 2 Alternativo

Anscbluss des zweiten Theils. No. 3 Alternativo Schluss

zur ftcpelition, No. 4 Anschluss des Alternativo und des-

sen Fortsetzung, No. 5 auf S. 22, 23 and dessen Schluss

und Alternativo hasslicb zu nennen. Das Alternativo

von No. «:

Pleyel (eine schöne, gewiss bald Nachahmung find«

Erfindung) ett tovte charg&e ei surchargee eTarpiges,
doctattts und anderen jetzigen Notwendigkeiten. Wir
müssen auch in diesen Reminiscenzen , wie in anderen
Liszt'scben Werken die ausgezeichnete, ganz eigentüm-
liche Schreibweise bewundern, der sich andere Virtuo-

sen nur zum Theil bemächtigt haben; doch weiter wuss-
ten wir auch nichts zu sagen.

Obwohl wir schon häufig gegen Fantasieverfertigung

über Opernthemata eiferten, so machten wir doch einen
Unterschied zwischen den Bearbeitern. Warum sollte ein

wirklieber Componist sich auch nicht versacht fühlen,

fremde Themen zu verarbeiten, wenn er sie seiner wür-
dig hält? und Beethoven, Weber, Hummel sind uns in

derartigen Werken immer noch recht lieb.

Heller's nnd Bertini's Fanlasieen gehören in dieser

Beziehung, wenn gleich elwas Speculalives mit durch-

guckt, zumal die des Ersteren, zu den besseren Erzeng-
nissen dieses Genre 's in der Gegenwart and werden ge-

wandten Spielern willkommen sein.

Unter Denjenigen, die den musikalischen Markt mit
Neuigkeiten verseben , ist es Herz , dessen Composilio-

nen von einer gewissen Classe Musikireibender gern ge-

spielt werden, und auch Hunten hat seine Partei, die er

väterlich versorgt. Die Herz'schen drei Divertissements

gehören zu dessen leichteren Arbeiten, nnd No. 1 und 3
klingen recht angenehm. Hünten's Op. 130 enthält in

zwei Lieferungen vier Piecen: La chasse, La valse, La
polonaise, La marebe, nnd es dürften sich diese vier recht

hübschen Sätzeben eben so verbreiten, wie die vier Ron-
do's, die er um 100 Opus früher schrieb (0p. 30). Sie

heissen: Les delices des jeuncs pianistes, und wei

würde jedenfalls auch besser so anfangen

:

Stellen wie S. 15 ,
System 3, Tacl 2 (quintenmäs-

sig), S. 19, System 6, Tact 2 (in der Oberstimme du
weg, in der l'nlerstimme fis dafür), Tact 3 (U vor eis),

Tact 6 (3 Viertel eait-faü-e), S. 25 letzter Tact (</-

a-c-ßt-a), S. 27, System 2, Tacl 3 (fa vor fit im Bass

bei der Fermate), System 3, Taet 4 (fehlt e in der Ober-

stimme), S. 29, System 5, Tact 3 (Oberstimme £ vor g),
Tact 4 (Oberstimme his - gis - gis - fit) könnten bei

einer zweiten Auflage verbessert und noch manches Quin-

ten- und Querslandäbnlicbe weggeschafft werden.

Liszl's Compositionsart ist zu bekannt, als dass wir

nötbig hätten, darüber noch Worte zu machen ; es reicht

gewiss aus, dass wir seine Verehrer auf das Erscheinen

dieser Fantasie aufmerksam machen, welche nach einem

im Facsimile beigelegten Briefe des Verfassers au Mad.

neben Exercilien den jungen Leutchen als

gegeben, recht wohl bekommen.
Dasselbe gilt von Op. 131, welches aus zwei Heft

eben Variationen über ein Air suisse und Allemand be

steht, das weiter fortgeschrittenen Schülern gegeben

Das Bouquel de mclodies ans Lucia di Lammermoor
von Beyer ist ein Potpourri , welches die beliebtesten

Melodieen dieser Oper in sieb fasstj die Zahl der

mit dieser Musikgatlung Beschäftigenden ist

daran ergötzen.

N ACHRICBTEK.
Das Palmsonntagsconcert in Dresden, zw

Unlerslülzungsfonds für Wiltwen und Waisen der königl.

Capellislen vom verstorbenen Morlacchi gegründet, ge-

hört ohne Zweifel zu den grossarligsten Musikaufführun-

gen, welche seit Jahren in Deutschland existiren. Sämmt-

fiebe musikalische Kräfte Dresdens treten hier wohl nnd

sorgfältig vorbereitet zu einer gemeinsamen Kunstleistung

zusammen. Die erste Ablbeilung des Concerts füllt in der

Regel ein grösseres Oratorium u. s. w., die zweite eine

Symphonie. Die Aufführung findet Statt im Saale des gros-

sen Opernhauses, der vielleicht nahe an 3000 Zuhörer
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kann und io der Begel »ach fasst. Im diesjähri-

gen Cenccrte kam das Oratorium Jephta von Händel

unter Reissig«r's Leiluog, und die Pasloralsyniphonie von

Beelhoven uuter (f'agrter's Leitung zur Auflübrung. Die

Solopariieeu des Gesanges halten übernommen : die Da-

Kriete, Thiele* llabnigg, die Herren Tiehatschek,

BitLsyski und Wächter. Die Gesammümsführung geschah

durch das Personal der köuigl. Capelle und des königl.

Säugercbores • durch die Mitglieder der Dreissig'scntn

Siugacadcmie, durch die Musikdirectoren Otto und Schu-

rig und die unter ihrer Leitung siehenden Singehöre, iu-

glciehen durch die Theilnahme der Musikdirectoren Rohm,
Markert, Hartwig und deren Chöre.

Das Oratorium Jepbla gebort jedenfalls zu den gross-

artigsten Erzeugnissen der Hanliefsehen Muse, doch

möchte ich keinesweges annehmen, das« die Mose?sehen
Bearbeitungen der Werke Händefs, so verbreitet sie

aaoh immer sein mögen, stets im Geist« dos Componi-

tten gehalten sind; wenn solche Kräfte einmal zusam-

mentreten, da müssen dem Publicum nur Originalwerke

in ihrer Reinheit vorgeführt werden, nicht aber willkür-

liche Verarbeitungen und Bearbeitungen, aus denen das

Publicum doch deu wahren und achten Händel nimmer-

mehr erkennen kann; ich kenne zwar die Originalparti-

üir von Händefs Jephta nicht, muss aber doch aus gu-

ten Gründen anneboten, dass der sonst höchst achtbare

Mosel im Jephta eben so willkürlich verfahren ist, als

im Samson, von weichem Werke ich weiss, dass es von

Mosel wirklich misshandelt worden ist. Wenn der Ver-

fasser des Werkes: „lieber Reinheit der Tonkunst"
sagt: „Weggelassen sind treffliche Chöre, weggelassen die

herrlichsten Arien, Duette, ReciUtive, umcompooirt ist

eines der schönsten Bassstücke, um, wegen des Statt

gehabten Ausschneidens anderer Stücke, einen Uebergang

zu dem zu finden, was folgt n. s. w." — so sagt er noch

zu wenig; Mosel hat im Samson sogar die wesentliche

Uasspartie des Harapba ganz nnd gar herausgeworfen !
—

Und nun die modernisirte Instrumentation 1 Man sagt zwar >

die neue Zuthat sei milbig, weil Händel so vielfach durch

sein meisterhaftes Orgelspiel nachgeholfen habe — ganz

recht 1 aber warum gebraucht man nicht stets bei Aus-

führung Händefachtr Oratorien die Orgel, wenn diese

colossalen Meisterwerke erst durch sie ihre volle Fülle

nnd Würde erhallen? — Händefs biblische Oratorien

sind für die Kirche geschrieben, und &<&m*M03ßrt's in-

strumentirter Messias kann den OrgcleflVcl nicht ersetzen.

Sebastian Bach wird wie ein Heiliger — und mit Recht—
verehrt; ihn stellt man in »einer ursprünglichen Gestalt

in die moderne Gegenwart — und sein grosser Zeitge-

nosse Händel wird unbarmherzig (ohne vorgeschriebene

Orgel) mit moderner Zulhat in den Concerlsaal verwie-
sen and noch das« verkürzt, verstümmelt uud umcom-
ponirt — toll denn etwa der Riese Händel in dieser

Gestalt unsenn grossen Publicum zugänglicher gemacht

werden? o! glaubt das nicht! das ist eitel Blendwerk

und Selbsttäuschung! — Händel bleibt dem wahren
Kunstfreunde nnd Künstler stete anbetungswürdig; Ein-

zelnes von ihm wirkt auch — and namentlich in der

Kirche — grossartig und berzerhebend auf die grosse

Volksmasse; aber eben die darefa flüchtig« Reize ver-

wöhnte Masse wird durch ein ganzes Oratorium von ,

del erdrückt, die Menge sagt: „schön, aber lang —

—

weilig!" — Will man bei mnsikfestlichen Gelegenhei-

ten die alten classischen Voealwerke gegen die neuern

classiseben Instrumentalwerke stellen, so dacht* ich, wäre

es viel zweckmässiger, wenn man fernerhin auch die

ewig schönen reinen Vocalcompoaitionen der früheren

Zeit wieder mit unsern Cbormassen in's Leben riefe;

vielleicht kirnen unsere Compo nisten dann mehrfach zn

der Ueberzeugnog , dass ein Chor gebildeter Menschen-

stimmen ohne Instrumentalbegleitung ganz eigentümliche,

machtige Wirkungen hervorbringen könne, von denen

man jetzt nur höchst selten in kleineren Kreisen eine

Ahnung erhält. — Bin ich demnach mit der Wahl des

modernisirten Jephta für das Palmsonolagsconcert am so

weniger einverstanden , da dasselbe Werk schon vor

einigen Jahren noter fast gleichen Verhältnissen und Um-
standen gegeben wurde, so kann ich, von dem Obigen

abgesehen, der diesmaligen Ausführung im Allgemeinen

nur gebührende Achtung zollen. Die Chöre verdienten

unter Reissiger s treulicher Leitung unbedingtes Lob,

eben so das Orchester. Tichatscbek's Jephta halte künst-

lerische Hallung; die übrigen Solopartieen wurden mei-

stontheils brav gesungen, doch füllten die Damen Thiele

und Babnigg mit ihren nicht eben grossartigen Stimmen
den weiten Saal keineswegs vollständig aus.

Doch nun zur Symphonie ! — Beethovens geniales

Tongemälde erschien unter Wagner*'s Leitung in einer

schonen, ganz eigentümlichen Beleuchtung; egoistische

Musikpedanten werden freilich mit der Wahl der Tempi

u. s. w. nicht immer einverstanden sein; aber das ist

ja ganz in der Ordnung; jeder Kunstverständige weiss

längst, dass ein Musiksatz nicht eine absolut bestimmte

Bewegung hat, dass namentlich bei Svmpbonien die Quan-

tität der ausführenden Masse , das Concertlocal u. s. w.
berücksichtigt werden müssen, und vor allen Dingen,

dass Beethoven selbst zu verschiedenen Zeiten eine und
dieselbe Symphonie mit wesentlich verschiedenen Zeil-

maassen bezeichnet hat; wer das nicht weiss oder etwa
vergessen hat, den verweise ich auf die Allgem. Musikal.

Zeitung 1817, da bat Beethoven S. 873 seine Sympho-

nieen selbst melronomisirt ; in der Partitur der Adar-
Sympbonie aber (Wien, bei Haslinger) finden sich ganz

andere nnd wesentlich verschiedene Tempobezeichnun-

gen. Also darüber kein Wort — der Streit wäre ohne

Ende! — So viel steht wohl unzweifelhaft fest: der ge-

niale Dirigent war ganz und gar Herr des Kunstwerks;

das treffliche Orchester, mit den Intentionen Wagners
vollkommen vertraut, vom Geiste der Kunstschöpfung

völlig durchdrungen, legte auf« Nene den Beweis zu

Tage, dass es nicht nur, wie längst anerkannt, im fein

nüancirten Spiele wahrhaft Kunslwürdiges und Muslerhaf-

tes leistet, sondern nach gerade im grossartigen Sympbo-

nieeasemble mit jedem andern deutschen Orchester ruhig

in die Schranken treten kann ; dabei bat es noch den

Vorzog, dass es fast bei allen Instrumenten die renommir-

testen Virtuosen aufweist, welche es sehr wobl verstehen,

sich in die (n-sammlmasse de: Or. i. >>!<•. körpers zu fügen.

i
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Leipzig, den 27. April 1844. Wie seit mehreren
Jahren, fand auch diesmal am Charfreilage Nachmittags in

der Kirche zu St. Paul eine grosse Aufführung geistli-

cher Musik statt, deren Erlrag zur Errichtung einer L'n-

lerstüUuiigseassc für die Witlwen der Orcheslermitglie-

der bestimmt war und welche sich eines zahlreichen Be-

suchs zu erfreuen halte. Aufgeführt wurden : das Requiem
von Mosart und der 42. Psalm von Felix Mendelssohn-
Barthotdy, unter Mitwirkung der Singacademie , einer

grossen Anzahl Dilettanten, des Thomanerchors und des

Concerlorchesters. Die Soli hatten Frau Dr. Frege, Frau
Musikdirector Hauptmann und die Herren Schmidt und
Pögner übernommen

}
die Leitung des Ganzen war in

den Händen des Universitätsmusikdireclors Herrn F. Rich-

ter, eines talentvollen, tüchlig gebildeten Künstlers, dem
seit einiger Zeit die musikalische Direction der Sing-

academie übertragen worden ist, welche durch seine em-
sige Wirksamkeit einen neuru, für unser Musikleben ge-

wiss erfreulichen Aufschwung zu nehmen verspricht. Von
einer Vereinigung so reicher und ausgezeichneter Mittel

tässt sich immer Bedeutendes erwarten. Diese Erwartung
isl auch in jeder Hinsicht erfüllt worden. Wir können,
ja wollen nicht Einzelnes hervorheben, wenn das Ganze
befriedigend isl, wenn alle einzelnen Theile in gleichem

Grade zur rechten Wirkung beigetragen haben. Wir be-

gnügen uns damit, hier öffentlich auszusprechen, das«

diese Aufführung nicht nur geeignet war, höbe Kunst-
anforderungrn zu befriedigen, sondern auch die Zuhörer
wahrhaft zu erbauen, dass milbin in ihr der rechte Geist

uud Sinn waltete, welcher allen Konstbrstrebungen und
Leistungen inwohnen sollte, und durch welche allein

ein vollständiges Gelingen herbeigeführt zu werden ver-

mag. Wir sprechen diese Anerkennung mit voller

Ceberzeugnng, aber auch um so lieber aus , weil wir
damit zugleich die Hoffnung verbinden, dass aus so tüch-

tigen Bestrebungen nnr schöne und dauernde Erfolge für

die Kunst und unsere Runslzuslände hervorgehen kön-
nen. Das würde gewiss der beste Dank und Lohn für

alle Mitwirkende sein, den wir ihnen auch eben so sehr

wünschen, wie sie ihn verdienen. Zu bemerken isl noch

nachträglich, dass der Unterstützuugsfunds, zu dessen Grün-
dung, wie erwähnt, diese Musikaufführung veranstaltet

worden war, nicht mit dem ebenfalls vor Kurzem hier

errichteten allgemeinen Pensionsfonds für Musikerwilt-

wen zu verwechseln isl ; jener ist ausschliesslich für die

Witlwen der wirklichen Mitglieder des Leipziger Kir-

chen-, Concert- und Theaterorcbesters bestimmt, wäh-
rend dieser, wie aus seinen bereits in einigen öffentli-

chen Blättern abgedruckten vorläufigen Statuten hervor-

gebt, die Unterstützung von Witlwen aller derjenigen

in Deutschland lebeuden Musiker, welche dem betreffen-

den Vereine beitreten und jährliche Beiträge leisten, zun
Zwecke bat. —

Am 24. April gab Herr F. Senat'*, Violoncellist aus

St. Petersburg, ein Concert im Saale de* Gewandhauses.
Das Hepcrtoir bestand aus: Concert für Violoocell (er-

ster Satz), componirl und vorgetragen von Herrn Ser-
**it. — Romanze aus Faust von Spohr , gesungen von
Priol. Sacht. — Souvenir de Spaa, Fantasie für Violou-
eell, componirl and vorgetragen von Herrn Serwis. —

I Grosses Trio von L. van Beethoven, für Pianoforte, Vio-

) line und Violoncell (Bdur, Op. 97), vorgetragen von
.
Herrn GM D. Mendelssohn -Barthotdy, Herrn Concertmei-

;
sler F. David und Herrn Servais. — Zwei Lieder (von
Gumbert uud Felix Mendelssohn • Barthotdy) mit Piano-

fortebegleitung, gesungen von Fräul. Sachs Fantaisie

burlesque über Themen aus dem Carneval von Venedig,

componirl und vorgetragen von Herrn Servais.

Seit Bernhard Romberg ist uns kein Violoncellist,

[
vielleicht nur Merk in Wien ausgenommen, bekannt ge-

worden, den wir, was die technische Ausbildung betrifft,

mit Herrn Servais in Vergleich bringen könnten. In die-

ser Hinsicht leistet Herr Servais wirklich Erstaunliches;

ihm sind die grösslen Schwierigkeiten zu leichtem Spiel

geworden, und Alles vollbringt er mit solcher Gewandt-
heit und Sicherheit, dass der Gedanke an ein mögliches

Misslingen gar nicht aufkommen kann. Sein Ton ist nicht

gross, aber gesund, klar und wohlklingend, weieh, ela-

stisch und durchaus gleicbroissig in allen Lagen. Sein

Vortrag isl lebendig und interessant, aber mehr piqoant,

j

als geistreich, mehr elegant, als warm und seelenvoll.

I Die grosse Leichtigkeit und Sicherheit, mit welcher Herr

i

Servais technische Schwierigkeiten ausführt, die Erfah-
' rung vielleicht, dass äussere Effectmiltel auf die grosse

Menge meist am Stärksten wirken, scheinen ihn zu einer

i Coquetlerie dem Publicum gegenüber zu verleiten, die

sich sogar in auffallenden manierirten Körperbewegungen
i während des Spiels auf uns nicht wobitbuende Weite

äussert und welche auch auf den Character seiner gan-

zen I^islung nicht ohne nachtheiligen Einfluas geblieben

sein durfte. Wir sind überzeugt, die Leistungen des Herrn

Servais könnten künstlerisch viel bedeutender, sie wür-
den in ihren Wirkungen auf Künstler und gebildete Kunst-

(
freunde weit tiefer und nachhalliger sein, wenn sie na-

I türlicher und innerlicher, wenn sie freier wären von

! Manier, die der wahren Knust ewig fremd) und entgegeu

sein wird. Möglich wohl, dass der grosse Haufe dann

weniger enthusiastisch applaudirte, aber die Stufe, auf

welcher Herr Servais dabei als Künstler stände , würde
' eine höhere, eine sehr hohe, und bei den wirklich emi-

nenleu Mitteln desselben eine unantastbare sein. Was
die Composilioneo des Herrn Sercaü betrifft , so sind

diese natürlich zumeist auf brillante Spiele fferte berech-

net, welche darin anch in ausgezeichneter Weise erreicht

werden. Der erste sehr breit angelegte und ausgeführte

Concerlsalz bat den meisten musikalischen Werth; Sou-

venir de Spaa ist ein Thema mit lang ausgesponnenen,

schwierigen Variationen, und die Fanlaisie burlesque eben

anch nichts Anderes nnd ähnlich den bekannten Varia-

tionen von Ernst für Violine über dasselbe Thema. Uebri-

i gens liess sieb über diese Compositionen ein weiter ge-

bendes Urlheil deshalb nicht fällen, weil sie nur mit

Quartett, nicht mit vollständiger Orcbesterbegleitnng aus-

geführt wurden. Dass die Leistungen des Herrn Sarvaü

durchgangig mit dem grössten Beifall aufgenommen wur-

den, bedarf keiner Versieherong.

Herr GMD. Mendelssohn- Barthotdy , welcher auf

seiner Reise nach England sich einige Tage hier aufhielt,

verschallte uns durch seine Mitwirkung einen so hoben

Kunstgenuss, wie wir lange nicht hallen, nnd wie über-
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haupt nur höchst teilen geboten werden kann. Wir un-

ternehmen nicbt. die Wirkung zu beschreiben , welche

die durch und durch meisterhafte Ausrübrang des herrli-

chen Bdur-Trio von Beethoven allgemein hervorbrachte

;

es ist dies eine freudige Erhebung , die mitempfunden,

mitgenosseo werden muss, neben welcher auch nichts

Anderes, sei es auch noch so selten und interessant,

wenn es nicht auf gleicher Kunsthöhe siebt, aufkommen
kann. Drei solche Künstler , wie Mendelttohn, David
und Servais, denn auch Letzterer war hier im Ganzen
vortrefflich, sind allerdings ein ausgezeichneter, sehr sel-

lener Verein, und wir können uns glücklich schützen,

denselben so genossen zu haben.

Auch Kraul. Sacht führte ihre Gesangstücke recht

gut aus und erhielt vielen Beifall.

Wie wir hören, gebt Herr Servais von hier unmit-

telbar nach St. Petersburg zurück; möge die grosse und

gerechte Anerkennung, welche er überall in Deutschland

gefunden, in der Ferne ihm eine freundliche Erinnerung
sein, uns aber die Hoffnung sichern, ihn recht bald wie-

der hier begrü'ssen zu können. R. f.

No. 18. 312

Feuilleton.

Stuttgart. Der ia der Ronstwalt seit einer Reihe von J.b-

reo rühmlich»! bekennte aad lo diesea Blitlera oftmals sait As-
erkeeaang crwkbote Basti»!, köoigl. Hofsünger kVilhtlm Häger ist

zu Oslora d. J. ran dem KuDige von Würtemberg aater Beien-
gaag allerhliebster Zufriedenheit anter ehrenvollen BediagoBgea
ia dea Ruhestand verteUt wordaa.

An 8. Aar» gab der rühmlich ».kannte LamUbtrg so Rod
im Paläste dea Hertot* CatfartUi tetn leUtes Coacert dieser Sai-

son. Motorft Ava vrron, Stücke ans Mendeiuohn'i Paalui,

Chöre von Seb. Baeh, Händer, Uallelnjah u. A. bildeten den er-

•tea Tbeil; im tweilea Theile worden Muiikstiieke aus Oberen,
Don Jaan, Idoneoeo, so wie von Curtckmann, Meyerbttr u. A.
»ofgefiibrt. C. Eckert nad Ed. Frank, sa mit gegen 80 Römer,
("rir welche die Vecaltätze in'» ttalieniirfae nbanetzt worden waren,
nahmen thätigeu Aalheil; die Zahl der ZahSrer belief »ich aar
400 und der Baifall war eben »a gross als allgessein.

Die Atitijune i»t naD uch io Dresden mit Mcnäeltiohn - Bar-
tholdy'i Mnsik glänzend in Seenc segaoeea. — Aach ia Paria
wird das Stack znr tbeatraliseben AuBubrnag varbereitet. (Pri-

vstin, mit Piaaofertebegleitoag . wurde es daselbst bereits vao
einer Aazabl Dilettaatea aufgeführt.)

Ankündigungen.
las Verlage der Uuteraeiehneteu sind t» eben folgend« Werke

mit Eißenlbumirecht erschienet» ;

EinSomnicrnachtstraum
von

W. Süakspeare
Musik von

.sF. Mendelssohn Hartholdy.
Vollständiger Clavierautzttg (zu vier Händen) vom Com-

ponisten. Preis 5 Tblr.

Die Singttimmen zu demselben Werke. Preis 1 Thlr.

No. 2 (Edur)

fQr Orchester

. 1.

M. W. «ade.
zu vier Händen

Breltkopf «f HftrteL

6 Thlr.

2 -

In der T.
I C-tSwata,) ist

C F., Zehn Lieder Ar 4 J

Je». No. 9. Lob
retir* I.

der Mnsik. No. S. Die
No. 8. Dreh....
. No. 7. Hulirr

K.. 8. Aas des Knaben W.nderbom der driUe nnd vierte Vers.
No. 0. Knickerei bleibt frei. No. 10. Lob der Fa.ilhcil

Preis 90 Sgr.

Taubert, Ullis., Op. »9. Gnut an SckUtien. 8
in »cblesUcker Mundart von HofTatnna, Vi.) nnd Geitheim

mit PianofortebegleiluHg. Preis 18 Sgr.

NEUE MUSTKATiTFN
im Verlage von Fr. Hofmeister in Leipzig.

B*»tt*»nehoai, Op. S. 9 Melodie* ponr Violooeelle nvee Pia-
noforte. 17t Ngr.

Bersjrr, Op 43. 19 Lieder für eine Singtrimme mit Piano-
forle. (Sassnll. Lieder 7. Lief.) 98 Ngr.

HtrgaeiiL Or. 10. et |w. ntUler, Op. 07. Gr. Duo beil-

laut pour
Inydn,

L. -

Inn! pour Pinnoforle et Clarinette.

HMvelsa, Op. 90. Na. S. 48eme Qoatuor de Viel. nrr. pur
1 Thlr.

Pianoforte h 4 Main» litte Cleiekauf, 90 Ng».
MorCeani de Salon pour P(

90 Ngr. No. 9. Roodcuu aapolilain 98 Ngr. No. 3.
Hiller, Op. 90. 3

90 Ngr.
VsJse 90 Ngr.

*v °*u) ponr Piai

Pianoforte. No. I.

Unten, Fr., öp. 191. Dirertiiaenaent (Motif de Roberto
k 4 Maias. 9ü NCr.

Iden pour Pianoforle »enl. 18 Ngr.

flosart) 10 Quatnor» de VioL nrr. poor Piaooforte k 4
par Gleuhmuf. No. 8. 98 Ngr.

Leipzig ist so eben

Mo W. *»«U«,.
Lilhographirt von Kriehubtr.

Auf Velinpapier
1 Tblr.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härttt in Leipzig nnd unter Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 8'" Mai. M 19. 1844.

I /»«crjuwWn — /WAnVA/r» Aus ll^tlio- Aus Cas,.!. An« Pari». leuilletVH. — AnUnäiijun.jt

H e c c ü s i o s e n.

Etüden für Pianoforle.

1) E. IVolff: L'art de l'Exprrssion. 2 i Etüde* heiles

el progress. Op. '.¥). Liv. 1, 2. Leipzig, Breilknpf

el Härtel, ä 1 Thlr.

2) J. Mose/trfes : Tätliche Studien zu 4 Winden. Op. 107.

llefl 1, 2. Leipzig, Fr. Kislner. a 2 Thlr.

3) St. Heller: 25 leichte melodiöse [Jebungsslüekc. Op.
t

tö. Liv. 1—3. Berlin, Schlesinger.

Unzahl Etüden , Schulen und

ä % Thlr.

Studien exisii-Eiue

reu fiir unser Lieblingsinstrumeul . und in Wahrheit
müssen wir bekennen, das* unter der grossen Zahl der

uns bekannten meist Gelungene«, höchst Brauchbares sich

Wenn gleich in anderen Fächern der Gnmposition

eine grosse Verfluchung, geistiger .Stumpfsinn fühlbar ge-

worden ist, so scheint in diesem Fache, auch hei den

Componisten , die diesen Zustand mit herbeiführten . ein

besserer Geist gewaltet zu haben Jetzige Kludciischrei-

ber können fast nichts Neues , nicht Solche« , was nicht

schau behandelt wurden wäre, bringen : es ist aber durch

die neuen Fürzeugnisse Gelegenheit geboten . lur jeden

Grad der Ausbildung mehrere Werke an der Hand zu

haben, ja manche bisher angewandte mit neueren, mehr
für unsere Zeit passenden zu verlauschen.

Wählt der umsichtige Lehrer »us den Werken von

Anlagoicr. B ruinier, Czcrnv, Duvernov, Hern, IlÜDtcti,

Berliui . Roseubain , KaJkbreuncr , Moscbcles, Gramer,
Hummel . setzt unter de« Neueren die voo WoüT, Hel-

ler, Chopin dazu, so wird von Anfange bis aar vollkom-

mensten Ausbildung nichts zu wünschen übrig bleiben.

Die WollTscben Etüden würden z. B. den Berlini-

schen Op. 29 aud 32 vorhergehen können. Der Verfas-

ser bezeichnet sie auf dem Titel als Vorläufer von den

seinigen Op. 20 und 50, was seine Richtigkeit haben

kann, und von Cbopin Op. 10 und 25, welches wir nicht

unterschreiben würden. Sämmtlicbe Sätze sind sehr wohl-

klingend , was bei (Jebungen vorzüglich nolhwendig ist,

sollen dieselben nicht an Trockenheit leiden. S. 14, Sy-

stem 3, ist der erste Tact in der Oberstimme jedenfalls
-A . • .

so zu verstehen

46. JaJirKoDg.

Die vierhänligen Eludcn von Moschelcs sind das

Vorzüglichste, welches in dieser Class« bekannt, da die-

selbe überhaupt so spärlich bedacht ist. Sie behandelt]

vorzugsweise das Scalenspiel, und Moscheies spricht in

seiner Vorrede: ..Ich habe, seitdem ich zu einiger Er-

kennt niss in der Kunst gelangt bin ( welche liebenswür-

dige Bescheidenheit im Gegensätze zu manchen hochfah-

renden liungtverwandten !), die so oft ausgesprochene

Meinung erfahrener Kunstbrüder und thätiger Meister ge-

lheilt, dass eifriges Tonleiter- Spielen und Singen de» si-

cherslen Grundstein znr Erlernung irgend eines musika-

lischen Instruments oder zur Ausbildung der menschli-

chen Stimmlage giehl." Indem er bemerkt, dass dadurch

die natürlichen Schwachen der Finger und Stimmlagen

glciehm issig ausgebildet würden, warnt er gleichzeitig

vor zu vielem Tonleiter- Spieleu und Singen, um durch

das Mechanische, Geisltödlende das Seelenvolle, Gcislcr-

hebende in der Kunst nicht eiuzubüsseii.

Daher trachtet .Moscheies in seinem Werke , das

trockene Studium mit bildender .Schule zo verbinden. Er

lässl zuerst den Schüler die Tonleiter nach gewöhnlicher

Weise üben; wenn derselbe sich nun mit ihr einigcr-

maassen vertraut gemacht hat, gebl er (der Schüler) zu

d in ihr folgenden Tonsliicke üaer, welches zwar wie-

der die Seal* enthält, aber indem diese entweder dem
l«ehrer oder ihm zngetbeill ist , hat er dabei auT Rhyth-

mus, Ausdruck und Accent zu »ehlen , da die vorlcelT-

lich gearbeiteten Tonsille die simple Scala kaum fühlen

lassen, wobei der Schüler sieh auch an abweichenden

(•Ingersau gewohnt, da die Scalen nicht immer im Grund-

louc anfangen und schliessen.

Der Vort heil dieser (Jebung ist ein doppeller: die

Fingernben die Leiter im Tonstocke noch fort, indes« der

Geist des Schülers es nur mit diesem zn tbun zu haben

glaubt. Moscbele«' Hoffnung, auf diese Art die dürre

Steppe des Elementarunterricht« für die Lehrer in freund-

lichere Gegend umgewandelt zu haben, wird sieb erfül-

len, das Werk wird jedem tüchtigen Lehrer in der Folge

oneiilbehrlieh sein, denn man kann dem Schüler von Haus

aus nicht förderlicher «ein, als doreb Zusammenspiel, «ei

es auch noch «o einfach.

Wir bringen, gewiss im Namen Vieler,

uns hochgeschätzten Meisler unsera gefühltes

für diese seiner würdige Leistung, denn : nur gute Früchte

kann solcher Same tragen!

19
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Es war uns schon oft unangenehm, das Wort „fä-

dle," „leicht," oder deo Ausdruck „für die Jugend"
auf Titeln voo Tonstücken zu finden; iu erslerer Hin-

sicht wird sieb Mancher, der nicht viel Beurlheiluugsver-
|

mögen besitzt, nach dem blosen Worte sehr getäuscht

finden; die andere Bezeichnung ist noch viel verwerfli-

cher und zugleich anslössig, indem es jt auch üebende >

und Spielende giebt, die nicht mehr iu den Jahren sie-

ben , welche die Verfasser im Auge gehabt zu haben

scheinen.

Oie Heller'sehen Etüden nennen sich auf dem Titel :

'

leichte, melodiöse (auch letzleres Wort ist uns zuwider
— will man vielleicht nicht melodiöse? — ), zur Vorhe-

bereitung des Studiums von Op. 16, 46. 47 des Verfas-

sers und den Etüden und Composilionen der neuen Schule
|

Fassen wir das Letztere ins Auge, so kann ein „leicht"
j

in dem Werke sich wohl kund geben; aber es auf dem
Titel anzumerken, ist durchaus unnölhig, da es dem Gan-
zen auf den ersten Blick ein geringschätziges Ansehen
giebt, weil darunter nur Anfaugergut vermulhet wird.

Unsere Etüden sind dies aber durchaus nicht, sondern

nach dem Tilelzusatze eine der Brücken, die zu den Elu- ,

den und Composilionen der neueren Schule fuhren soll. I

Sie fordern geübte Spieler, and es ist uns noch keine Samm- i

long bekannt, welche die jetzigen Spielmanieren so ge-

schickt abbandeile, um hernach zu schwereren modernen
Composilionen greifen zu können. Solide Lehrer werden
sich mit einem Blicke von der Brauchbarkeit dieser Em-
den überzeugen nnd ihnen mit Vergnügen einen Platz

neben oder für bisher in ihrer Schwierigkeit benutzte
Bcrlini-, Kalkbrenner-, Cramcr'scbe einräumen.

Hermann Scheltenberg.

Nachrichten.

Berlin, den 12. April 1844. Es ist in der Thal
keine ganz leichte Aufgabe, die musikalischen Ereignisse

des Monats März möglichst kurz und doch vollständig zu
erwähnen. Vorzüglich waren wir mit Coocerten über-

häuft , indem iiaulig mehrere an einem Abende zusam-
mentrafen. Allein die auch in Leipzig bewunderten Vio-
liovirtuosinnen Therese und Maria Milanollo gaben acht

Concerte in dem stets gefüllten Saale der Singacademie,

wo den Zuhörern sogar Plätze auf der Orcheslerestrade

eingeräumt werden musslen. Die Leitung dieser Concerte
halle Herr CM. Riet übernommen, uod führte solche mit

vieler Umsicht, Genauigkeit und Ordnung, unter Mitwir-

kung eines wobl zusammengestellten Orchesters der kö
niplichen Capelle, aus. Therese Mitanollo, über deren
gefühlvoll zarten und vollendet kunstfertigen Vortrag nur
eine Stimme ist, trog in diesen acht Concertrn das Ireff-

liehe Allegro maestoso ans dem dritten Concert von de
Beriot (drei Mal), die Fantasie auf Motive aus BellinCs
Sonnambula von Artot (drei Mal), die Fantasie über die

Romanze: „De ma Coline" von Hauvtann (fünf Mal)

mit dem reizenden Scblummeiliede aus Aubers „Stumme
voo Portici," das vortreffliche Maestoso aus dem vierten

Concert von / ieuxtemps (vier Mal), Lafont's gefühl-

volle Fantasie auf mehrere Motive ans der „Stammen"
(drei Mal), ferner Adagio und Rondo des dritten Con-

cerls von de Beriot (zwei Mal), Fantasie • Caprice von

Vieuxtewps (zwei Mal) , Variationen von Ghys (zwei

Mal), das erste Concertino von de Beriot, dessen gros-

ses H moll- Concert und ein Duo conerrtant für Piano-

forte und Violine von Benedict und de Beriot (zwei Mal)

vor. Maria Milanollo, deren keckes, humoristisches Vio-

linspiel ganz ihrem kindlichen Alter angemessen nnd in

wirksamem Contraste mit dem Ernst und liefen Gefühl

ihrer altern Schwester erscheint, hat uns folgende Musik-

stücke hören lassen : Adagio und Rondo aus dem vier-

ten Concert von f'icuxtemps (drei Mal), Variationen von

Mayseder (drei Mal) und dessen sechste Polonaise (drei

Mal), Variationen von de Beriot (vier Mal). Sehr anzie-

hend war das Zusamnienspiel beider Schwestern, welche

im genauesten Verein eiu Duo concerlanl für zwei Vio-

linen von Dancia (vier Mal), ein zweites Duo desselben

Componisien mit Orchcsterbegleitung, und eine treffliche

Elude von de Beriot (ohne alle Begleitung, vier Mal)

mit schönem Ton, rein , sicher und mit grössler Fertig-

keit ausführten. — Ausserdem gaben beide VirtuoMuuen

noch eine musikalische Soiree (ohne Orchester, mit Quar-

leltbegleitung) . in welcher Therese Milanollo das erste

Allegro eines SpoAr'scben Quatuor's mit den Herren CM.
Ries, Richter II. und Griebel, ganz im Geiste der sin-

nigen Composition, vortrug, die Fantasie und Variationen

von Ghys nnd die Caprice fanlasliqoe voo de Beriot mit

ihrer Schwester, wie auch das vorerwähnte Duo für Vio-

line und Pianoforte mit dem Pianisten Steifensand, und

zum ersten Male das scherzhafte Musikstück von Paga-

nini und Ernst : „Der Carneval von Venedig," für zwei

Violinen sehr wirksam eingerichtet, mit Moria in gros-

ser Vollkommenheit vortrug. Letztere wiederholte ausser-

dem noch die Varialions brillaules von de Beriot. Am
1. April gaben die Geschwister Milanollo das zehnte

Concert zum Besten wohllhäliger Anstalten, worüber das

Nähere im Aprilbericht. Iu Frankfurt, Potsdam, Stettin

nnd Brandenburg veranstalteten die Wundermädchen auch

Concerte, und haben solche auch hier noch fortgesetzt,

ehe sie sich nach Hamburg begaben. Ihre Concerte wur-

den bisher durch Gesang der Damen Krahmer (einer an-

gebenden talentvollen Sopransängerin) , Grodska , Häh-
ne! und Hager, wie der Herren Sehr, Bbtticher und

Zschiesche, ferner durch declamaloriscbe Vorträge der

Damen Vharl. v. Hagn, Crelinger, wie der Herren Ed.
Devrient und Döring verschönt. Die wirksamen Ouver-

türen vom Baron C. ». Oertsen (im strengen Styl), zu
den Opern Figaro und Cosi fan lulle von Mozart, zu

Alruna und Faust von L- Spohr, „Die Zauberruthe" von

C Böhmer, von Halliwoda, zu Melusine von Mendels-

söhn Bartholdy , zu Leonore (No. 2) und Fidelio von

Beethoven, zur Oper Alfred von J. P. Schmidt, die Con-

certooverlure vom Capellneister C. tV. Henning, und

zur Oper Omar und Leila von Fesca ,
gewährten reiche

Abwechselung und wurden mit der grössten Präzision

ausgeführt. — Die Herren Moralt, Mitglieder der köoigl.

baier sehen Hofcapelle zu München, Hessen sich im konigl.

Scbauspielhause zu einer sehr ungünstigen Zeil boren.

Herr Theodor Moralt trug eiu Divertissement für Wald-
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hörn von Gallay mit schönem Tone, Herr Peter Moralt

ein« Fantasie für die Violine mit Beifall vor. — Der
Pianiit Mörder de Fontaine gab mit seiner Gattin, einer

Sängerin von wohlklingender Mezzosnpranslimme , drei

ässig besuchte Conccrle, in welchen der Virtuos (an-

geblich ein Schüler von Liest) bedeutende Fertigkeit und

musikalische Bildung in Vorträgen älterer und nenester

Pianoforlecoinpositionen darlegte, z. B. in dem Esdnr-

Trio von Hümme/, Capriccio von Mendelssohn Bartholdy.

der Foge in Cis moll von Joh. Seh. Bach, dem Händet•

sehen Clavierconcert in Fdur (eine seltene Erscheinung !),

einem grossen Rondo eigener Composition im modernen

Geschmack, dem ersten Salz aus HummeCs Amoll-Coa-
cert, einer Chopin tchea Elude, dem „ Liebesgesanfje "

für die linke Hand allein von tVillmert, und dem Con-

cert von J. S. Bach für drei Flügel (mit Fräul. Anna
Römer aus Wien und Herrn Steifensand). Mad. Mor-
tier de Fontaine trug gleichfalls neuere und alte Ge-

mit Beifall vor, von denen besonders die Psalmen

Paler Marlini und von Marcello der 18. Psalm:

,,1 cieli immensi " für Ailsolo, zwei Tenore und Bass,

und Meyerbeer's Terzett ans: .,11 Crocialo in Egilto,"

mit Fräul. Tucseck and Miss Birch vorgetragen, gefle-

len. Auch eine Arie aus der Oper Milrane, 1680 vom
Abt F. Rossi componirt, war historisch interessaot. —
Miss Birch, welche in mehreren Concerlen gefällig mit-

gewirkt halte, veranstaltete zwei musikalische Abendun-

terballungen, in welchen sie mehrere italienische Arien,

besonders aber das ,,Holy, holy" von Händet, wie auch

englische und schottische Gesänge mit vielem Beifall vor-

trug. Die reine Intonation . klare Sopranslimme und der

ungekünstelt angenehme Vortrag dieser Künstlerin ge-

ben ihrem Gesänge einen ganz eigentümlichen Beiz, an

Clara Novetto am Meisten erinnernd. — Noch ein be-

deutender Pianist, Herr Rudolph IVHimers, gab zwei Soi-

reen, in welchen derselbe mehrere seiner eigenen, mehr
auf Effect berechneten, als gehaltvollen Compositioneu (ohne

Begleitung), auch eine Etüde von Chopin, Transcription

von Liest und die Cis moll -Sonate und Sonate pathetique

von Beethoven , mit elastisch schönem Anschlage , ton-

reich and mit ausgezeichneter Fertigkeil ausführte. Am
Besten gelingen Herrn IVillmers seine eigenen Pianofor-

tesoli, wogegen derselbe den Character der Beethoven-
sehen Sonaten öfters durch üebereilen verfehlte. Von
seines Compositionen gefielen am Meisten seine Taran-

tella furiosa, Fantasie auf Motive aus Lucia di Lammer-
atoor und Locrezia Borgia , besonders aber die ., Nordt-

scben National -Melodieen." — Ein junger Pianist, Ju-
lius Heue, zeigte in einer eigenen Soiree gute Fähig-

keiten und gründliche Methode seines früheren Lehrers,

Herrn CM. Fr. Mohs. — Ein Violoncellvirluos. Samuel
KossotrsAi, gab nach Sereais' meisterhaften Vorträgen

zwei Soireen, in welchen er eigene Fantasien (die nun
einmal unvermeidlich sind, ohne öfters Phantasie zu ent-

halten) und Variationen, auch eine B. Romberg'icUe
Polacca, mit gesangreichem Ton, zuweilen nur etwas ran

Deutschlands Befreiung" von Julius Schneider

hem Ansätze des Bogens, mit Beifall Tunrug,
dem Künstler besonders lebhaft von den anwesenden Po-
len gespendet wurde.

Die Academie für Männergesang feierte ihr Stif-

tungsfest am 9. Mirz , in Anwesenheit ihres dazu von
Stettin zurückgekommenen Ehrendireclors Dr. Fr. Liest,

durch ein Concerl mit vollem Orchester, und ein Souper.

In ersterm wurden eine Ouvertüre zu König Lear von
Flodoard Geyer, an frappanten Effecten und dramati-

schen Intentionen reich , ferner mehrere Cborgesänge,
als: „ Auferstehn , " Moletie von Bernh. Klein, „Der
Jäger Abschied " von F. Mendelssohn Barthotdy , Trink-
chor aus Rossinis Graf Ory, und Lülzow's wilde Jagd

von C. M. v. fVeber , senr kräftig und präcis, unter

Leitung des Herrn MD. Wieprechl ausgeführt. Der zweite

Theil wurde mit der jederzeit wirksamen Ouvertüre zum
„Sommernachistraum" eröffnet, worauf eine Cantate von
Frans Commer: „Der Zauberring," unter des sinnigen

Componislen eigener Leitung, von Solo- und Männer-
chorslimmen gut ausgeführt wurde. Die Tondichtung hat

ihre Verdienste in Hinsicht der Auflassung des Gedichts

und effectvollen Instrumentation. Nur ist die Cantate für

das einförmige Gedicht zu lang. Auch fiel es auf, dass

Kaiser Carl I. einem Tenor zngetheilt war. Der Bischof

Turpin (den der Kaiser in Folge des Zauberringes stets

mit Liebkosnngen verfolgt, bis der Ring in den Rhein

versenkt ist) nnd Eginhard, zwei Basspartieen , worden
von Herrn Fischer gesungen. Am Meisten sprachen die

Chöre der Harfner und Ritter, wie auch die Romanze
Eginhard'« an.

Im vierten Abonnementconcerte des Schneider'schta

Gesaoginsliiols wnrde die früher bereits erwähnte Can-
tate:

ausgeführt.

Die Singacademie hatte dies Jahr (ausser der all-

jährlich am Charfreitage stattfindenden Aufführung der

GV«««'scben Passionscantale „Der Tod Jesu") wieder

die Passionsmusik von Joh. Seb. Bach 'nach dem Evange-

lium desMatlbaeus in das Leben gerufen, und führte solche,

durch die zweite Abtbeilnng den Chor sehr verstärkend,

auf das Würdigste aus. Besonders wirkte der erste Dop-

pelchor mit dem hinzutretenden Choral: ,,0 Lamm Got-

tes unschuldig," als Canto fermo, höchst ergreifend. Herr

Mantius trag die Recitalive des Evangelisten, dem Ernst

des Gegenstandes angemessen, edel und einfach vor. Auch
die Sopran • und Basssoli wurden mit Ausdruck vorge-

tragen. — Für die Abonnenten der Berliner Musikali-

schen Zeitung wurde ein zweites Gratisconcerl oder viel-

mehr nur eine musikalische Soiree im Jagor'ichtn Saale

auf liberale Weise veranstaltet, und darin, ausser einem

Quartell von Wählers und einigen Pianoforle - und Vio-

linvortrigen, eine neue interessante Composition von A.
B. Marx: „Nahid und Omar," Novelle aus den „Bil-

dern des Orients," von Fräul. Tuczeck, Herrn Man-
tius, Fräol. Krahmer nnd mehreren Dilettanten, mit Pia-

nofortebegleitung des geistreichen Componislen, mit vie-

lem Beifall der zahlreichen Zuhörer ausgeführt. Die Ge-

sänge des Omar und der Nahid sind liebcalhniend, melo-

disch und eigentümlich. Auch der weibliche Gesang der

..Lauschenden Feen" ist ungemein zart und duftig. Da-

mit in sebarfem Conlrasl ist der nächtliche Gesang der

Omar nachspürenden und ihn endlieh lödtendeu Mörder,

worauf der Schlussgesang der Peri's wieder tröstend und
beruhigend wirkt Der Ciavierauszug dieser Novelle ist in
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eleganter Ausgabe bei den Herren C. A. Ckalliem. Comp,
bierselbst erschienen, und wird dea Gesangfreanden eine

angenehme Unterhaltung gewähren. — Die hiesige phil-

harmonische Gesellschaft feierte ihr Jabresfest durch die

vorzügliche Ausführung der Ouvertüre zu Jeasonda, eines

Potpourri 's auf Motive ans dieser Oper von Spohr, für

Violine und Violoneell (von zwei jungen Musikern vor-

getragen) , ferwer der ersten Symphonie von F. Men-
delssohn Bartholdy in Cmoll und Beethovens Oover-

ture zu Egmont. Da die Gesellschaft, anter Leitung des

Herrn CM. Ries , meistens aas Dilettanten besteht , so

war die Präzision und achtsame Nuancirung des Vortra-

ge* der wohlgeübten Spieler doppelt schaltbar. — Üer

M Uraufführung folgte ein splendides Diner, an welchem
auch Damen Theil nahmen, und wobei es auch nicht an

hübschem Quartetlgesange von Männerstimmen fehlte. Aach
die anwesende Miss ßirch erfierfreuet« die

den Vortrag einiger englischen Lieder, z. B. des Ruk
Brittannia und God save Ute king.

Der Zimtnemenn'sche Quarteilverein sebloss seine

diesjährigen Versammlungen mit einem Quartett von Fe$ca
in H moll (sinnig und gefühlvoll) und den beiden Muster-

quinletlen von Momart in G moll und Beethoven in C dar.—
Drei Sympbonietoireen der königl. Capelle erhielten sich

in der gesteigerten Thcilnahme der Musikfreunde. Es

wurden darin ausgeführt : 1) Haydn's Es dur- Symphonie,

Conceriarie von Mozart, von Herrn Zsehiesche gesun-

gen, Arie aus Spohr't Faust, und Gehet von Bändet, von
Miss Birch gesungen, Mendelssohn Berthild*'s Ouver-

türe zur Fingalsböhle, und Sinfonia eroica von Beethoven.

2) Symphonie von Beethoven in Ddnr, No. 2. Ouver-

türe tum, .Freischütz," Mosarfs G moll -Symphonie, und

Onverture tu Egmont von Beethoven. 3) In der vierten

und letzten Soiree: Mosert's kleinere D dur- Symphonie,
Ouvertüre zur „ Vestalin " von Spontini, and endlich

Beethovens neunte Symphonie mit dem Schlussgesange!

,,An die Freude." Dass sümmtliche .Meisterwerke unter

der Directioa der Herren GMD. Mendelssohn Bertholdy

und Taubert vortrefflich executirt wurden, bedarf kaum
der Erwähnung. So fehlte es denn auch nicht an der

lebhaftesten Tbeilnabroe; our fand die Zulassung von Ge-
sangstücken Opposition, so wie aach der letzte Salz der

Beethoven'schen Symphonie nieht allgemein ansprach, so

gut auch die Soli und Chöre von kunstgebildeten Dilet-

tanten gesungen wurden. Der grosse Instrumentalcompo-

uist hat den Singslimasen, besonders den nilbequem hoch

liegenden Sopranen, jedenfalls zu viel zagemutbet, als

dass die Wirkung vollkommen schön ausfallen könnte. Das

erste grossartige AMegro, das humoristische Scherzo und

das empfioduiipsvolle (nur cu lange, und von heteroge-

nen Mitlelsalzea nicht freie) Adagio bewirkte den tief-

sten Eindruck. So ausgeführt haben wir wenigstens diese

Symphonie hier noch nicht gehört. — Eine nicht minder
grossartige Aufführung des Händeftcbea Oratoriums:
„Israel in Egypten" (welches die Stogaeademie im De-
ectnber zum ersten, und im Februar 1836 zum
zweiten Male aufgeführt hat) fand am 31. März (Palm-
sonntag) Abends » der erleuchteten Garnisonkircbe zn

woblthäligem Zweck, auf Veranstaltung und unter Lei-

tung du «erra GMD. Mendelssohn tiartholdy (der ia

diesen Tagen nach London abreist, um dortigen grossen

Masikauflührungen vorzustehen) auf die würdigste Weite
Statt. Die Recitalive and weniger hervortretenden Arien

und Dnette worden von den Damen Tucseck , Hähnel
und Auguste Löwe, wie von den Herren Bader. Zscht*-

sehe aad Behr, die sehr bedeutenden Chöre und Doppel-

chöre von einer grossen Anzahl Dilettanten (meistens

Milglieder der Singacadentie) und dem Domchore wohl
eingeübt gesungen. Die ganze königliche Capelle wirkte

mit. Um die Orgel mit zur Begleitung tu benutzen, war
eine besondere amphilheatralische Orchestererhöhung auf

nnd neben dem Orgelchore errichtet, statt dass sonst das

Orchester der Orgel gegenüber sich befindet, wie dies bei

der Aufführung der Gram»'sehen Passiousrantale wieder

der Fall war. Leber das Handetsehe, besonders an Ton-
malerei nnd Ausdruck in den Chören rrirhe Werk noch

eine Schilderung zu entwerfen, würde viel zu spät sein,

da dies Oratorium seit einem Jahrhundert bereits seinen

hoben Werth behauptet bat. Zu längnen ist es nieht,

dass die Orgel, so wirksam und umsichtig angewandt,

sehr zum Totaleffect beitrng ; dagegen war die Mose Be-

gleitung der Recilative von Violoncellen und Bissen zu

leer, und ein Flügel würde hier an seiner Stelle gewe-
sen sein, wie sich dies bei den Auflübrungen der Sing-

academi« bewährt bat.

Nachdem wir aas endlich die lange Reibe der Con-
certe durchflogen bähen, können wir uns um so kürzer
bei den Opernleislungen fassen, welche ziemlich einför-

mig waren, -da der Herr GMD. Meyerbeer durchaus kei-

nen Theil an der musikalisch - dramatischen Verwaltung
nimmt (nachdem derselbe jedoch simmllichen Mitgliedern

der königl. Capelle eine veriilllnissmissige Gehaltszulage

höchsten Orts ausgewirkt hat) und erst mit der Wieder-
eröffnung des im Neubau rasch vorsebreitenden Opern-
hauses im nächsten Herbst seine Tbätigkeit wieder be-

ginnen wird. Jedenfalls fehlt der königl. Bühne noch eine

wirklich erste Saugerin und ein Tenorist für die heroi-

schen Rollen.

Mad. Schröder • Devrient bat ihre dreimonatlichen

Gastspiele im Marz als Romeo in den „Montecchi and
Capuleti" (drei Mal), Valentine in den ..Hugenotten"
(Herr Manttus wieder Raool), Marie in Gretry's Oper
Blaubart (zum Benefiz der Mad. Schröder • Devrient ein-

mal wenig ansprechend gegeben) ,
Iphigenie in Tauris

von Gluck fortgesetzt, und mit der Leonore im Fideho
am 30. v. M. beschlossen. Dass die dramatisch grosse

Sängerin hier diesmal kältere Aufnahme fand als früher,

lag wohl thetta an äusseren [ anständen nnd ihrer, aller-

dings nicht mehr die intensive Tonfülle besitzenden, je-

doch immer noch wohllautenden , für deolamatorischen

Vortrag kunsigchildeten Stimme; besonders aber war die

zu lange anhaltende Dauer ihrer Gastspiele, bei der Be-

schränktheit ihres und des hiesigen Opernrepertoirs, für

die Lebhaftigkeit und Frische des Eindrucks wenig günstig.

Aosser den genannten Opern wurde «in neues Bal-

let: „Die Liebesinsel" von Taglioni, mit Musik von
Gährich, oft wiederholt, auch „Marie, die Tochter des
Regiments," unter Mitwirkuug des Herrn Manttus als

Tonio
,
jnit vielem Beifall gegeben. Die Gastspiele des

, welcher auch als Jago ia Sbakspeare's
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Oierto and ab FaUtaff in „Heinrieb IV.« aufgetreten ist, I

füllen stets das Schauspiel haus , wie das kleine Theater

in GoDcertsaale.

Die italienische Oper in der Rönigsstadt bat Ddbler's

NcbelhiMer und jetzt Botco zum Snceurs requirirt, ancb

kürzlich Cmarosa's Matrimonio segreto wieder in Seene 1

l»rsetzt.— AmCbarfreitage führte die SinguwdemieG'rffiMj'* i

„Tod Jesu" vortrefflich , mit einen Chore von fast 400
Stimmen, die königsstädlische Bühne Rossinfs Stabat wa-
ter mit dem iialicniscben Gesangpersonal wirksam auf.

—

Herr Front Commer, welcher auch «ine Composition zu
den (im Coocertsaale vor eingeladenen Zuhörern von dem
Herrn Professor tiopisrh vorgrlrsenrn) „Fröschen" von
Aristopkmet in angeblich griechisch antiker Weise ge-

liefert bat, ist, in Hin sie hl seiner Verdienste um die äl-
,

tere Gesangmusik, zum Musik director ernannt worden. — i

Die Geschwister Mi/anollo haben, ausser dem zehnten,

noch ein eÜftes (angeblich letztes) Concert am zweiten

Osterfeiertage, den 8. d., bei überfüllten) Saale mit gleicher

Theilnahme gegeben, wnd schliessen heute, den 12. d.,

ihre hiesigen KunstleisInngen mit einean zwölften und
Abschied seoneert. — Bei dem Prinzen Badxiwitt hat kt

Gegenwart des Hofes eine PrivalauiTührung der Compo-
sittoaen des verewigten Fürsten BadsiwHl zu Goethe's

Faust unter Leitung des GMD. Mendelssohn Btrrlholdy

Statt gefunden. — Bei Hofe soll auch eine Aufführung I

von Tieek's: „Gestiefeltem Kater" Sutt finden. — Der I

Sänger Pftler aus Wien (hier auf ein Jahr engagirt)

und der CM. Hüter sind jetzt hier anwesend. So schei-

nen uns auch noch im April neue Kunstgenüsse bevor-

zustehen. Von neuen Opern ist indess iteiue Rede.

i

Cassel, im April 1844. Die Zahl unserer Abonne- >

mentconcerte, von denen wir das erste, zweite und dritte

in diesen Blättern bereits besprochen haben , ist diesmal

auf sechs gestiegen. In dem am 7. Februar Statt gefundenen
vierten Ahonncmentcoecerte kamen folgende Tonstecke zu I

(iehör: 1) Ouvertüre im ernsten Style von Spohr. 2) Ca- :

priccio für Pianoforte mit Orcbesterbegleitung von Men-
delssohn Bartholdy, gespielt ron Herrn Jatho. 3) Arie i

aus der Oper Titus von Mozart, gesungen von FriitH. I

Miller. 4) Variationen für die Trompete von Koch, ge- i

blasen von Herrn Bossenberger. 5) Arie von Pacnri,
j

gesungen von Fränl. Lfiw. 6) Zwei Etüden für Piano-
'

forte von Wähler, gespielt von Herrn Jatho. 7) Sym- I

pbooie (Cmoll) von Niels IV. Gade. — Die Ouvertüre
gebort zu den neueren lnstrumenlalcompositionen des
hoch geschätzten Meisters und trägt nicht minder, als

alle früheren, das Gepräge seiner Eigentümlichkeit. Auch
hier zeigt sich wieder Schönheit in der Wahl, Ordnung 1

und Verbindung der Gedanken, Gewandtheit in der Be-

nutzung der Themen , Reinheit und Geschlossenheit der '

modnlatoriscben Form und reiche Erfahrung in der Be- 1

handluog der Instrumente. Ein Werk mit solchen Eigen-
schaften hat für gebildete Kunstfreunde ein bleibendes In-

teresse und dient begabten Kunsljöngern als ein treSi-
ebes Muslerstück, dessen Form sie analysiren und — so
weit sie es vermögen — naebahmen sollten. — Die Pia-

uororleproductiopen zeugten im Allgemeinen von binläog- '

lieher Begabung und schilzensWerther Fertigkeit des jun-
gen Pianisten. Wie viel — oder wie wenig — Herr Ja-
tho sieb bei dem Vortrage der Compositionen von Men-
delssohn Bartholdy und Döhler gedacht haben mag, wis-

sen wir zwar nicht, können uns indess mit seiner Auf-
fassungs- nnd Vortragsweise nicht einverstanden erklä-

ren, and sind geneigt, zu glauben, dass ibm nicht sowohl
die Fähigkeit, als vielmehr, wie so Manchem, der Schlüs-

sel zum vollkommenen musikalischen Verständnisse fehlt.

Sein Spiel anlangend, so ist dasselbe sicher, aber nicht

rnbig und besonnen, sondern oft sogar sehr wild und zu
wenig nuancirt. Sein Anschlag ist zwar fest, aber sehr

hart und bei Weitem niebl tonreieb genug. Er schlägt

die Töne mehr heraus, als er sie klingen lässl. — Der
Vortrag der Arie von Fräul. Miller war im Ganzen recht

ansprechend und zeichnete sich insbesondere durch Sicher-

heit der Intonation vorteilhaft aus. Wenn diese Sänge-

rin ihre vortrefflichen Slimmraitlel richtig zu verwenden
and angemessen zu beherrschen im Stande wäre, so

würde sie Ausgezeichnetes leisten. Ihre Töne haben von

Natur eine wohltuende Egalität, dabei Stärke nnd FüHe,
aber sie sind bis jetzt noch uncultivirt und insbesondere

zu sehr gedrückt. — Herr Bossenberger batte sich bei

dem Vortrage des Concerlstöckes für die Trompete die

Aufgabe gestellt, dasselbe auf einer Trompete ohne Ven-
tile vorzutragen. So achtungswerth es auch an dem Vir-

tuosen erscheint, dass er die Erleichterung, welche der

Gebrauch der Ventiltrompete bei Ausführung von Con-
oertstücken gewährt, verschmähte, um uns den schönen,

volltönenden , ächt kriegerischen Klang der sogenannten

natürlichen Trompete hören zu lassen, gegen welchen

der Klang der Venlillrompete ab ein verKümmerler er-

scheint, so gesteben wir dennoch, dass wir derartige

Conoertstücke stets mebr schwer, als schön finden. We-
der die Trompete noch das Horn — so schön dieselben

auch als Fülluugsinstrumente neben den übrigen des Or-

chesters wirken — eignen sich, ihrer Natur nach, zur

Darstellung von Passagen, weil die gestopften Töne den

offenen , selbst bei der geschicktesten Behandlung , nie-

mals an Stärke und Klangfarbe gleich kommen. Herr Bos-

senberger war übrigens nm das Gelingen seiner Varia-

tionen rühmlich bemüht und erhielt verdienten Beifall.

—

Fräul. Low erwarb sich sowohl durrb die Wahl der zum
Vortrage genommenen Composilion, als auch durch deren

präcise nnd geschmackvolle Ausführung beifällige Aner-

kennung. — Mit vielem Interesse nnd wahrem Vergnü-

gen haben wir der ersten Aufführung der Symphonie von

Gade beigewohnt. Das Werk zeichnet sich vor Allem

durch ungesuchte Originalität, guten tonisehen Pluss,

überall angemessene, bisweilen glänzende Instiumentation

rühmlich aus. Die Abweichungen in der modulalwrischen

Form sagen uns nicht zn, weil die thematischen und

überhaupt alle toniseben Gegensätze aur den von den

classiscbea Tonmeistern älterer Zeit gebahnten und von

denen der neueren wohl nach einzelnen Richtungen hin

erweiterten, aber nicht verlassenen Wegen befriedigender

für uns sind. Dem zweiten und vierten Satze des Werkes

geben wir vor den übrigen Sätzen desselben den Vorzug.

Das am 1. März staltgehabte fünfte Abonnement-

concert wurde mit Spohr's zweiler Symphonie in Dmoll
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eröffnet. Jedes der Motive, welche das Werk enthält,

ericheiot, so zu «ageu, als eine jugendliche, gesunde, le-

bensvolle Tongeslalt, die schon an sich viel Einnehmen-

des hat, von dem denkenden Kunstfreunde aber mit um
so lebhafterem Interesse verfolgt wird, da sie eben Spoltr

in seiner eigentümlichen Weise fortführt und zu einem

rein musikalischen Ziele gelangen liisst. Den Schluss des

Concerles bildete die zweite Symphonie von Kühnutedl.

Wir können nicht umhin, um so mehr unser aufrichti-

ges Bedauern darüber auszusprechen, dass wir uns mit

der Wahl des musikalischen Stoffes und der tonischen

Form dieses nns bisher noch unbekannten Werkes uicht

einverstanden erklären können , weil uns im Uebrigen

diese Production — wie schon manche andere des ach-

luiigswerlben Verfassers — als das Resultat reichen Ta-

lentes und rühmlichen Fleisses erscheint. Die diesem Ton-

werke zum Grunde gelegten Themen gewähren für die

Symphonieform nicht hinreichendes Interesse, sind für

dieselbe zu klein und erseheinen, da es ihnen an melo-

discher Forlleitung und fliessender Entwicklung gebricht,

im Ganzen nur als Rbapsodieen. Durchgängig vorwallend

ist in einer jeden der vier Abiheilungen des Werkes ein

Mi ss Verhältnis* zwischen Stoff und Form; der Stoff ist

zu klein, die Form zu gross. Ausserdem erscheint die

Stellung der einzelnen Satze nicht motivirt genug , son-

dern mehr zufällig. Das ist es eben, was die Einheil oft

verletzt, die Uebersicht des Ganzen bisweilen sehr er-

sehwert und das Ebenmaass der einzelnen Ttacile, die

ausserdem zu wenig wirkliche Gegensätze bilden und un-

gleich mehr harmonische, als melodische Tonverbindun-

gen enthaltet], beeinträchtigt. Man sollte meinen, der

Componist habe während des Schaffens, bei dem Gedan-
ken an das Zukünftige , das Vergangene oft ganz ver-

gessen, oder etwa eine bestimmte Poesie musikalisch zu
verkörpern gesucht. Doch, wie dem auch sei, so ist je-

denfalls ein solches Problem nur dann glücklich gelost,

wenn die modulatoriseben Grundformen nicht erschüt-

tert und nicht einzelne Tonsätze stückweise aufeinander-

geschichtet werden, — wie es uns in der erwähnten
Symphonie, namentlich in deren zweitem und viertem

Satze, oft vorkommt. Bei derartigen Unternehmungen glau-

ben die Componislen Alles getban zu haben, wenn sie

nur dem Gedankengange der Poesie gefolgt sind und die-

sem die Tonselzform selbst untergeordnet haben, und las-

sen sich dann die Mühe nicht verdriessen, die ausführli-

ehen Worterklärungen ihren Tongemäldeu beizufügen,

die der wahre Musikfreund nur ungern beachtet, weil

er eben daraus gar oft deutlich eine totale Verkennung
des Wesens der Musik erkeont. Möchte man doch von
solchen Missgriffen recht bald zurückkehren und bei dem
Erschaffen von reinen Instrumenlalcomposilionen nicht

das musikalische Gesetz dem poetischen unterordnen. Die

Instrumentation des Kühnutedt'schtü Musikwerkes ist

zum Theil unpraclisch und darum die Ausführung des-

selben nicht leicht. Das Werk fand, ungeachtet der an-

erkennenswerthen Bemühungen des Orchesters, nur ge-

teilten Beifall. — Ferner kamen von Inslrumentalsätzen

zur Ausführung; ein Salz aus einem Concerl für Vio-

loncello von Romberg, gespielt von Herrn Knoop, und
Variationen für Posaune von Rex, geblasen von Herrn

l Dietrich. Du Spiel des Herrn Knoop zeichnete sich durch

Sicherheit und Festigkeit des Tones lobeuswerlh au, in-

des* hatte sein Vortrag etwas Stabiles, sein Ton etwu
Unbiegsames , du sich auf Kosten der auf dem Instru-

mente möglichen Modificalioo der Töne in den Vorder-

grund drängte. Wir sind sehr geneigt anzunehmen, dass

Herr Knoop uns den erwähnten Mangel gar niebt —
• mindestens bei Weitem nicht in dem Grade — würde
! haben empfinden lassen, wenn ihm ein besseres Instru-

ment zu Gebole gestanden hätte; das seinige scheint in

der Thal sehr unergiebig zu sein. Herr Dietrich balle mit

der Composition für die Posaune nicht die beste Wahl
|

getroffen, anch gelang ibm die Ausführung verschiedener

Passagen nicht ganz. — Die zur Production gelangten

Gesangstucke bestanden aus einem Duo für Sopran nnd
Tenor aus Spohrs „Jeuonda" und einer Arie aus Mey-
erbeer's „Robert der Teufel." Den Tenorpart führte Herr

Dcrska in gewohnter Weise aus, den Sopranpart beider

Tonstücke trug Fräul. Christian aus Stuttgart vor. Die

uns bisher noch unbekannle Sängerin wurde von dem
Publicum sehr gütig aufgenommen. Sie bat eine gesunde,

kräftige, volltönende Stimme, die das Ohr woblthuend
berührt, uns indess so intensiv stark erscheint, dass sie

besser für den einfachen, als für den ßgurirlen Gesang
zu verwenden sein möchte; denn die Massenhaftigkeit

einer Stimme steht bekanntlich mit deren Volubilität alle-

zeit im umgekehrten Verhältnisse. Wir waren weder mit

der Wahl der Compositionen — in Rücksicht auf die In-

dividualität der Sängerin — noch mit dem Vortrage der-

selben vollkommen einverstanden.
(BeschUu folgt.)

Paris, den 17. April 1844. Lisst gab gestern ein

Coacert im italienischen Theater. Wer Paris kennt, weiss

auch, was das sagen will , 1 ) ein Concert Milte April,

d. b. wenn Alles müde ist von Musik und von was für

Musik : Italiener, Conservatoire, mit andern Worten Ret-

Uni und Beethoven oder Grisi und Habeneck, 2) im ita-

lienischen Thealer, der glattesten Stelle auf dieser Spie-

gelfläche , und endlich 3) allein

!

So ein Handschuh ist den Parisern noch nie hinge-

worfen worden, den Parisern, die gewöhnlich offensiv
' sind. Es konnte auch kein Mensch sagen, wie der Kampf

;

ausgeben würde. Denn für Lisst würde in Paris ein

sucecs d'eslime oder eine Stimme des Mitleids schon ein

;

Fiasco sein.

Ueber sein Spiel könnte ich nur Bekanntes sagen.

Lucia. Norm», Don Juan, Sonoambula, Le lac, Ungari-

sche Melodieen, Erlkönig, Galop ebromatique, — das

steht Alles besser im Gedächluiss unserer Leser, als ich

es schreiben könnte.

Nach jedem Stücke drei, vier, fünf Salven; ermusste

kommen, wieder kommen, sich verneigen und durfte

kaum ein paar Minuten zwischen deu Stücken pausiren.

Am Schlüsse regnete es Blumen; nur wenige erreichten

die Bühne, die meisten fielen in's Parterre, denn es wa-
ren nur schwache schöne Frauenhände, die sie warfen,

und es scheint, dass Lisst besser von dem Orchester

aus die Logen des ersten Ranges trifft, als mau au die-

sen Logen nach ibm zielt.
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Feuilleton.
Van 4er Intendanz de« k. k. Hofburgtheaters in Wien sind

unterm 28. Februar d. J. folgende Bestimmungen über die den
Autoren dramatischer Werke (Opera wrrdea auf diesen Tbeater
aiebt gegeben) zukommenden Aalbeile an den Einnahmen, welche
derea Anführungen ergeben, veröffentlicht worden.

Der Verfasser eines Origiualwerks, ei nag noch Maonscri|it

«der bereits gedroekt seia , erhalt auf Lebenszeit van der dureb
die Aufführungen desselben auf dem k. k. ilofbargtheater erlaog-

lea Bruttoeinnahme, zu »elcher aarh der vnn dem jährlichen

Abonnemfoi «uf den betreffenden Abend fallende Tbeil gerechnet
wird, 10 Proeenl , wenn das Stück den ganzen Abead entfällt,

6 Proeenl. wenn ein einaetiges Vor- oder Nachspiel erforder-

lich ist. Dm den Abend «u»iofullen. ) Proeenl, wenn es hierza
eines mebraetigen Vor- oder Nachspiele* bedarf. Dieses Recht
gebl nach des Verfassers Tode aar dessen Erben über, die es

während der nächsten zehn Jahre geoiessea. Die Tantiemen wer-
den nebst legalisirleo Nachweisongca Uber die Einnahmen viertel-

jährlich gegen Quittung und Lcbenaslteit erhohen, können aber
weder redirl noch mit Srholdvormrrknngen belastet »erden. Die
Beben des Verfassers haben sieh rücksicbtlieb des Todestages des-

selben and ihres Erbrechts au legitimlreo. Leber drei Jahre niebt

erhobene Tantiemen fallen der Uoterslülzuogscusse für verarmte
Schaotpirler zu. Die Wiederholungen des Stücks bleiben Jen» Er-
messen der k. k. Hofburgtheaterdirertion nberlassea. Diese Be-
stimmungen treten mit dem Tage ihrer llrlianolmacbung in Wirk-
samkeit uud gelten für die nächsten drei Jahre ; nach Vcrflnss die-

ser Zeit kann die Direelion sie aufbeben oder abändern, doch wor-
den , auch wenn dies geschieht , die Aulbeile der während dieser

drei Jahre aufgerührten Werke in verstehender Weise fortgewährt.
Den dramatischen Schriftstellern, bleibt es freigestellt, anstatt die-
ser Tantiemen daa übliche Honorar sieb zahlen zu lassen ; sie ha-
ben aber dann gleich bei Einsendung des Werks darauf einen An-
trag zn stellen, widrigenfalls angenommen wird, dass sie die fest-
gesetzte Tantieme vorziehen. —

Die Berliner Hoflbeateriatradauz bat saterm 10. Mir* d. J.
eine äbaliche Bekanntmachung erlassen. Nach derselben erhalten
die Verfasser von Originalopern (nach derea Tode die Witlwe nnd
die eheliche Descendenz noch zehn Jahre lang' von jeder Vorstel-
lung ihres von nun ao aufzurührenden Werkes, wenn es den ganzen
Abend aasfüllt, 10 Proeenl, wenn es aber mit einem anderen Stücke
cussmmee gegeben wird, 5 Procent der Bruttoeinnahme. Von die-
sem Antbeile erhält der Compooisl der Dichter {. Unter musi-
kalischen Originalwerken werden hierbei solche verstanden, welche
nach einem deuUcbeu Texte romnooirt sind und auf einer Bühne
Dealseblaads zoerst zur Anführung gelangen. Werden die Aa-
tbrile, welche vierteljährlich zo erheben sind, über drei Jahre
nicht erhoben, sa rollen sie der Tbealercasse anbeim. Will der
Verfasser die bisher bei Manuscripteu Übliche Hoaorarzablaag vor-
ziehen, so mnss er sich desbslb besonders erklären. Diese neue
Einrichtung gilt vom Tage der Bekanntmachung an vorläufig Tür
die aicbsteo drei Jahre.

Die Schwestern MUaneUo haben in Hamburg denselben entba-
alasliscben Beifall geeratet, welcher ihnen bis jetzt übernll zu
Tbeil wurde, wo sie sich hören Hessen.

Hubini ist znm Chef der kaiserlich russisches Dofeapello mit
Oberstcorang nnd 30,000 Röbel jährlichem Gehalt erasoat worden.

Ankündigungen.
Stuftgmrt. fn unterm Verlage ist in letaler und neuester Zeit

erschienen, und bei allen Musikalienhandlungen des In - und Aus-
landes, nnd durch Herrn Fn'eaV. Hnfmeütrr in Leipzig zu beziehen

:

Aham, fmrlnh«, fllcordanza di Betaste. Melodie ohne
Worte für die linrfe. Op. 09. Preis 8 Ggr.

Baldrnrrkrr, Ctf., Grinde Faataisie et Variat. aus Son-
nt mbala für Pianofortc. Preis 3 Thlr, SO Ggf.

RSrsiimzin, Heb,, Divertissement für die Clariaette mit Or-
cfacslerbcgleilung. Op. 311. Preis 1 Thlr. 10 Ggr.

Bmeh,Frmnx, konigl. wurlemberg"scher Hofaasikus, ,,Sa
Möchte leb begraben seio," ljed mit Begleitung des Piaaofoiic,

des Vi.lo.rell. «ad Horn, für Bariton oder Alt. Preia 18 Ggr.
Daaaelbe mit PUnafortc allein. Prei. 10 Ggr.

rOiClin), F.^C^Horu-^Concertino mit Orcbeelcrbeglcilaag. Op.

Jagt-p. FrAns, „rhre Augen," Lied mit Piano - «der Gui-
tacrebegleitung. Preis h 4 Ggr.

HrAsrcr, IVna. , Fantasie Ober Themen ans Laercaia Borgin
für Piano. Op. 7. Preis 10 Ggr.

Llndpnlntner, F., „Hie Fahne weht," Lied mit Bcglci
tong des Piano. Preis 6 Ggr.

— — Dasselbe mit Begleitung der Gaitarre. Preis 4 Ggr.

Iwllque, Brrnh., S Quartette für 2 Violinen, Viola und
Violoncello. Op. 18. No. 1 — 3. Preis pro Mo. 1 Thlr. SO Ggr.
— — 0 deutsche Lieder. Zweite Sammlung. Op. 23. No. 1. Er-
aianterung. No. V. Zo dir. No. 3. Warum so ferne. Pr. 10 Ggr.
No. 4. Ständchen. No. 3. Ea ist bestimm! in Gottes Halb.
Na. 6. Frage nicht. Preis 10 Ggr.

Neajltlrajlallc?»?; 'Wasa., Etüden nnd C«prirrn für Fagott, als

Nachtrag zu seiner Fagott • Schule. Op. 1». Pr. 1 Thlr. 13 Ggr.
— Fantnaie nus dem Maskenball für Fagott, Op. 6, mit Orchc-

XcTbegteitiing Preis I Thlr. I« Ggr.

Allrnrnirlne? MuNllthmndlunsr.

In der T. Trais tnelii'sehcn Boch- und VIutikalieahsn

d

long in Berlin (J. GutttnUij) ist erschienen i

Gaff?!!* A* E.y Op. 13. Drei kurze uad leichte sierstimiuige

Motetten: 1) „Herr, neige deine Ohren'* n. a. w. 9) „Herr
deine Güte reicht so weit" n. s. w. 3) „Lohe den Herrn meine
Seele" o. s. w. mit Begleitung der Orgel oder des Pianoloite

Preis SO Sgr.

Jede der vier Stimmen einzeln. Preis 2t Sgr.

Op. 18. „Selig sind die Todten '« für vier Solo und vier

Ckortlimmen. Clav.. Ans*. Preis 5115 Sgr.
— — Einzelne überstimmen. Preis 3 Sgr.

MmIm. Th., Op. 11. Der ISO. Psalm. „Aus der TUfe niT ich

Herr zn dir" für vier Singstimnien mit Urglcilung des Piano-
fortc. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Crell, A. K.» Op. Sit. A. v. Gbsmitso't Canon: „Das ist die

Motli der schweren Zeit" für vier Männerstimmen. Pr. 7i Sgr

Jede Stimme. Preis l£ Sgr.

M6hrleum*, Fern]., Op. 11. Vier Gesänge (No. I. „Der
Schweizer." — No. 3. „Gute Nacht" von t.eibrl. — No. 3.

„Ade" von Arndt, — No. 4. „Der Lindenlmum" i für vier Maa-
ncrtlimmen. Preis 83 Sgr.

Jede Stimme einzeln. Preis 4t Sgr.

Bftrile. Jrannrttf, geb. Milder, Op. 0. Deutsche Ge
«nge von Lhl.nd der Frnu Marin vnn Hasselt Barth gewidmet).

No. I. Daa Schlots am Meer. Preia 10 Sgr. No. 2. Die

Nonne. Preis 7t Sgr.

Grell, A.K., Op. 33. Sechs Lieder (No. 1. Mnlb von W. Mül-
ler. „Fliegt der Schnee mir ins Gesiebt." No. 3. Frühlingsein-

sog von W. Müller. „Die Fenster anf, die Heraen auf." No. 3.

Lied der Erdgeister, aaa dm .Sel>lü»»rlhlumeu von L. H- „Wir
sitzen im Kühlen.'* No. 4. Das Bimehea von L. H. „Ks fliegt

ein Btcnchen durch dm Hain." No. 3. Abcndgln.kcu von N.

Vogel. ,,Wunderer zieht nof fernen Wegen." No. 0. Drei Paare

nnd Einer von Fr. Röckert. „ Dn haat awei Ohren und Einen

Mund") für eine Sieg.limine mit Begl. des Pfte. Pr. 13 Sgr.
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NEUE MUSIBALIEIY,
welche to eben

i. Verlag von Mreilkopf «*? Hßrtel in Leipzig

and durch »He Buch- und Mu.ik>liea>hauaUungru au

beziehen aiad i Thfr. N«t.

a>y, «1. Ik Une p™"« * Belli»!. Varietiooa

pour I« Fi.«« * 4 Op
_ - FaotaWe »n» Folletle «TA. Tbjri pour le P>»«"

—°— LelVote.' de Sm*Y."VaV«e«'po«r le Piene. ÖP . IM.

«»de, !U. W., Zweite Symphonie für Orehealer, Op.

10. in Ednr
r Dietrlbe arr. für da« Pianoforte au * Hannen....

Haadel'a. *J. F., Slannbnn ,
aufgeteilt and er-

liulerl »on Carl Ed. Furttemann

Kfem« Hm Grande Fanlaiiie rar uu motif de Linda dt

ChnmnnnU de Donizrlti poar le Piano. Op. 158 ...

Ralhbrenner, F., FaniaUte brillante «ur la Bo-

n.a.ce , Le fil de h Vierde de Srudo ponr le Pi.no.

Op. 170.

- SO

- I«
- IS

6 -
3 -

- SO

I -

Knarr, Jnl., Materialien für da« mech.ui.che Ct.

«ierapirl, in einerTolUttnUR -n n. geordnrt.n S.inmlnnC .

ter...-«. A.. n
r

w.M.chuU «de. d e Mu.« der

Nato». Komiache Op« in 3 Acten arr- für daa Piano-

1 -

S IB

forte an 4 Händen »
flcndclMvhn Bnrtholdy, F., Bin Sommer-

ii»chl»<r«um Ton Sbakipeare. Vierhandiger Clarierau*-

«ug rarn Compoaiile«. Op. Ol »

Danelbe. Die Singntinimen I

Dieber, F., 0 Lieder lor eia« Alt oder Baaaaliiuinc

mit Brylrilung de« Pianoforte. Op. I -

0 Lieder für eine Sopran - oder Teaoritimme mit

Begleitung dea Pianoforte. Op. 9 -
WeltT, K., Bolero «ur TOpera : Mina d'A. Thema« pour

le Piano. Op. 05 —
Duo brillant «or » Oper» , Mina d'A. Thomaa poar

le Piano a 4 maina. Op. 0« • ••
—

L'Aodalou.e. 5" grzuaV Valae origtaale poar le

Piano. Op. »7 —
Faalaiaie «nr le* plna jolia matifa d« Dom Sri»

«tien de Dooizclli poar le Piano a 4 maiot. Op. 98. —
Grand Caprice aur dea mollf« de Dom Seboaüe»

de Donizctti Pour le Piano. Op. TO -

90

40

17t

9»

«0

9»

Bei Carl Erhard in Stuttgart «et eraebiene

Theoretisch praktische Anleitung

au in gemeinschaftlichen

m V9lki$chul*n uniTindem Lehranstalten. Nebst 84

ein-, zwei- und dreistimmigen Liedern.

CiMr| WIchtl.
In k Abtheilungen, welche auch einzeln verkauft werden.

Gr. 8. 1843. Geh. Pr. 1 Fl. 12 Kr. oder 16 Ggr.

Eine Beartheirang dioaea Lehrbuch*, von dem konigt. wür-

tembcrgi.rhi-n Hofc«prlW>*tcr Liniymnlmrr, Hodrt daaielbe „für

Volktichnlea and Geaanglebranil.ltca g««z br.on.ler« B'rifnet, da

deaaea llicoretia«beT Tnvil , fai.lich und in l>üadi|;cT Kürze lUrgr-

»telU. im geaaaeaUa Zuuna« nbang steht mit der die Theorie äbcrall

begleitenden Prazia, aad die ganze Aaordnung dm nluiroweieen

Knlwirkcluii|:«f;»UK de« Unterricht» in uolhwrcadijjrr Folge ror-

zcicUaet." In den lUhenzallrra - Heebiagea'aehea Schalea ial daa-

elbe geaelzlick eingeführt and ha* aaaacrdcm bereit« in mehreren

Lehranalnllen Aufnahme gefanden.

Bei Plrcro Sfechettl qm. Carla Sa Wien er-

i mit BlgenthamareeM i

Wrühlingstted
für das Pianoforte

Ad. Henkelt.
Opaa 17.

Troiü
pour le

rar dei moüf» de l Opora:

Dam Heha««len de> V. bonlaet«!

Th. iTaUak.

Grande JFantaisie
pour le P l a n o

Wien, im M.i

sur iie« molifs de l'Opcra

:

»•baurtlen de C. 1»

Th. Mullak.
Dpa» 91.

1044.

Vortheilhaftes Anerbieten für die Herren Canto-

ren n. s. w.
Naehateheadc

Cantalrn,

Pacht
Sinettimmrn
huo8 der Kirche an Erdmaanadarf - Sr. MajeaUt drm K.,mgt

Friedr. Wüh. IV. gewidmet. - lat bei jeder hirehlichen Feier-

lichkeit aaweadbar. Ii Thlr.
.

Mahler, E. , 4Tubel-( antäte für Tieratimmigrn < l>or

mit Begleitnag dea Orchealera. zur lOOjahrigco Kirclirnfc.tr

aai zum Gebrauch bei jedrr öffcailiebm Sonn- and FestUgt-

feirr. Op. 00. Ii Tblr.

Hllnaxenbera;, 1W., Feat-Cantate, ..Meine 7.r»t .ukt

in Deinen Händen," für vier Siagilimtucu nnd Orcheater. Op.

16. Ii Thlr.

Laaaen «rir anaammenci-nommrn für SKavrl Thaler ab.

Von dem allgemein empfohlenen Werke „Ule Orgel und
Ihr Haa" tob Seiltet lat «o eben die zweit« Tcrbtneerte and

aehr Termehrte Auflage eracbieBen. Snb«er..Pr. Ein 1 l»»ler.

nehmen alle Buchhandlungen an.

F. E. C. Eraicbart in Brcala«.

Eia junger (anrerkeiralheter) Mnaiker, CompoaUl, an

einer bedeutenden Stadt die Stelle etaea Mu«ikdircetora bei

Verein für Cancert. and Kirchenmuaik. Deraelbe

der hier» erforderlichen Kenatniaa aad Roatinc , eia aolidea Cla-

Tienpirl in öflcnllicben Vorlrageo (ein Schüler «Vnauaefa). Wn»
•eine Fähigkeiten im Lehren, wie in «einen Compeailiouea anbt

trifft, »o i«l der Mu«ikdirrelor Herr »ilMm Grund, und der Mn
aikalienbaadUr Herr Muyutt fT-'nus iu Hamburg , grrn erbofig.

darüber graügende Nachricbl, ao wie bber denrn Bedingungen au

geben. Hierauf Rrllectirende köaaea in ihren Briefen die Bedin-

(.uagra gleich mit aagrbea. —
Dai Nähere bei L. Jicnevn»:, llnfijncbhundlcr in Rudolatadl,

Ea wird zum Verkauf angetragen: Ma»ik»li»chr Zriri

Jahrgänge ron 1798 bia 1890, dim von 1894 b» 1954
.labrf.ange eingebunden nnd im guten Xaitande. Zu

FrieAriA Jm\n in St. Gallea in der Schweiz.

(ige

Die

bei

yy» Hieran Oalermeaae Bericht 1844 top Dinbtüi und Comp, iu Wien.

Druck and Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i5le " Mai. 1844.

Iiilutlt: Jtvrnuiaa. — :V«cAn>Alrni Au, IVtrnlxirg. Au« C«Mel.
( ImcM»«* ) Carne»»! - und FttleaiMra a. I. W. ia Italiea. —

ECENSION.
Nabid uml Omar, eine Novelle aus den BiUero de« Orients

erlesen, für Gesang und i'ianoforle von A. Ii. Marx.
Berliu, bei Challier u. Comp. Preis 2 Thlr.

Der verehrungswürdige Verfasser bat hier eine höchst
erfreuliebe und dankenswerte Gabe geboten, welche man
als eine wirkliche Bereicherung der musikalischen Lite-

ratur zu betrachten bat, indem sie sich nicht wohl in eines
der bisher angebauten Felder einreihen lisst. Sie gehört
weder in das Gebiet der Oper, noch in das des Orato-
riums oder der Canlate, sondern bildet vielmehr ein für

sich bestehendes Genre, welches wir, als in ästhetischer

Hinsicht vollständig genügend und den Anforderungen,
die mau an ein Kunstwerk stellen mag, entsprechend,
den Musikfreunden zu besonderer Beachtung, den schaf-

fenden Tonmeistern zu weitcrem Aushau angelegentlichst
empfehlen müssen. „Novelle" hat der Verfasser dieses
Werk genannt ; allein es will uns diese Bezeichnung nicht

ganz passend erscheinen, wie sie denn auch wohl nur in

Ermangelung einer treffenderen gewählt sein mag, die

wir, wenigstens in diesem Augenblicke, auch unsererseits

Bichl vorzuschlagen vermöchten. Am Nächsten tritt diese

jedenfalls interessante Leistung an die Form des früher-

bin mehrfach angebauten Liederromans heran (z. B. Ko-
bert und Aennchen u. dcrgl.), über welche sie jedoch in-

sofern hinausgedrungen ist, dass der Verfasser iiier das
einfache Lied zur Arie ausgedehnt, so auch (wiewohl in

beschränktem Bereiche) den Chor herangezogen und über-
haupt jene Form beträchtlich erweitert hat.

Der Text ist vom Verfasser aus den unseren Lesern
wohl grösslenlheils bekannten „Bildern des Orients*' von
Stieglitz so zusammengestellt, dass er ein in zusammen-
hängenden, sich gegenseitig ergänzenden Situationen nnd
Lebensbildern sich entwickelndes Ganzes ausmacht, wel-
che« bei aller scheinbaren Freiheit und Lockerheit der Ge-
staltung, in welcher wenigstens für uns ein ganz beson-
derer Heiz verborgen liegt, dennoch die Klarheil nnd Voll-

ständigkeit des Eindrucks nicht verfehlt , die wir von
einem jeden Kunstwerke, welchen Namen es auch immer-
hin führen möge , verlangen. — Der Verfasser beginnt

mit einer auf das Ganze und die in ihm vorherrschende
Stimmung zweckmässig vorbereitenden Einleitung für das
Pianoforle, reich an interessanten Modulationen , mit de-

ren näherer Auseinandersetzung wir iodess, wohl wis-

send , dass man solche Erörterungen in der Regel über-

46. Jabrgang.

schlägt, unsere Leser nicht behelligen wollen. Sie beginnt
und sehliesst in B dur und scheint uns dadurch von der
darauffolgenden Arie des Omar (Tenor) in Adur, zu
scharf getrennt Diese Arie selbst , ausgezeichnet schön
inslrumcnlirt (man sieht sich nämlich unwillkürlich ge-
nölhigl, sich an diu Stelle der Clavierbegleilung Vio-

loncellogesang und Flölenzauber zu subslituiren), alhmet,

wie die meisten übrigen Stucke dieser reizenden Coropo-

sition, südliche .Schwärmerei nnd Liebesgluth, und bildet,

für uns wenigstens, einen der Hauptglanzpuncle des Wer-
kes , welebes man durch sie sogleich von vorn herein

lieb gewinnen lernt. Weniger, wie sie, aus einem Gasse
gearbeitet ist die folgende Nummer, eine Arie der Nahid
(der Geliebten Omar's), in welcher der Strom wechseln-

der Empfindungen den Verfasser vielleicht zu einem all-

zubäufigen Wechsel der Tempi u. . w. veranlagst hat.

Wenigstens erfordert der gute Vortrag dieser, in einzel-

nen Momenten ebenfalls sehr belohnenden Arie ein tiefes

Studium für die Sängerin , wenn die zum Theil etwas

versteckt liegenden Intentionen des Verfassers , der

schon hier, besonders in der Begleitung, auf die Cata-

strophe der Fabel hinzudeuten scheint, vollständig erreicht

werden sollen. Der runde Vortrag derselben erfordert

übrigens eine tüchtig durchgebildete Sängerin, welche,

wenn sie Stellen wie die folgende, (Allegro con spirito)
i

ä

ft-l^ ^JW ."»«BIT =fefe=

Ach wie be-se - Ii - gel flog ich in leinen

y Google
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glücklich zu bewilligen vermag, »ich dann anderer, bes-

ter in der Stimme und in den Spracborganen liegender

und doch sehr effektvoller desto mehr erfreuen wird.

No. 3. Ein Stündchen des Omar, alla Polacca, mit Män-
oerchor, etwas an M. v. Weber erinnernd, bildet wie-

derum eine sehr ansprechende Partie. Gans vorzüglich

hat uns indess No. 4 ,,\abid und Omar'« Selam" ange-

sprochen, ein kurzes, aber Überaua zart und innig gehal-

tenes Andante con molo, während No. 5 „Omar im Gar-

ten," ein feurig belebtes Animato, wiederum in anderer

Weise sich geltend macht. Luftig elfenbaft schwebt No.

6, ein Cbor ,. lauschender Feen,*' Andanlino con moto,

vorüber. No. 7 ,,Getäuschtes Erwachen" bietet wiederum
eine melodiös abgerundete, sehr gefällige Partie Omar's,

welche sieh überall Freunde erwerben wird. In der beim
Vortrage mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln-

den No. 8 tritt Kerim (Bass) und seine Rotte, als feind-

liches Princip in dem kleinen Romane, in characteristUcber

Zeichnung hervor, während im eingefloebteoen kurzen
Duett Nahid den Geliebten, in banger, ahnungsvoller Sorge

vor des Vaters Zorne, zum Hinwegeilen drängt, — um
ihn, unbewnsst, desto rascher den Dolchen des Feindes

and seiner Mordgesellen zu überliefern, wiewohl diese

Katastrophe selbst in Text und Musik mehr angedeutet,

als klar ausgesprochen ist. No. 9 „Heimwirts" ist ein

überaos zart bingebaoehter Chor der Peri's, welche die

der Erdennacht entrückten Seelen der Liebenden hinauf

zum Lichte geleiten und dem Ganzen einen versöhnen-
den Ahschlnss geben.

In diesen, bis auf die Katastrophe, leicht und anmu-
thig vorübersebwebeoden Scenen, in welchen der Verfas-

ser das Colorit, welches sein Gegenstand erforderte, fast

überall mit dem feinsten Tacte und sicheren Pinselstri-

chen getroffen hat, haben wir in ihm aufs Neue einen
geist- und gemülbvollen Tondichter kennen und verehren
gelernt, der sich in diesem Werke, wenn auch nicht in

allen einzelnen darin hervortretenden Zügen , doch in

vielen , ja in den meisten , als glücklieben Erfinder und
überall als bedachtsam refleetirenden Meister bewahrte.
Dass er sich nicht, frei von dem Einflüsse anderer Mei-
ster und ihrer Werke, vorzüglich eines Mozart, Beetho-
ven , M. v. Weber, Spohr u. A., überall in vollkommen
abgeschlossener Originalität bewegt bat, darüber können
und wollen wir nicht mit ihm rechten , denn wir müss-
ten da zugleich mit ihm die genannten Tondichter selbst

angreifen, bei welchen auch wohl so manche Anklänge
an die Werke ihrer Vorgänger erscheinen.

Ausstellungen haben wir nur wenige zu machen. In

No. 1 hätte ein so gewandter Componist Seite 5 unten,
beim „Nahid" das Ausbalten des hohen a auf der Sylbe

„hid" wobl leicht vermeiden können. — Eine andere
unbequem liegende Stelle haben wir bereits oben näher

; j

;

bezeichnet. Seite 40 6el uns das „brennende" anf, des-

sen anstössige Accentuation hier ebenfalls, so wie manche
andere kleine Unebenheiten, leicht zu vermeiden gewe-
aen wäre.

Der Vortrag des Werkes, das sieh dem Vernehmen
\

nach in Berlin bei wiederholter Aufführung grossen Bei-
J

fall erworben bat, erfordert einen tüchtigen und geschmack-

vollen Clavierspieler und eben solch einen Sänger and
Sängerin, während der Cbor nur einfach besetzt zu sein

braucht, weshalb wir das Werk besonders zur Auffüh-

rung in Privatconcerten oder sonstigen auserwiblten Cir-

keln mit der Ueberzeugung empfehlen können, dass es

ihnen einen hoben Kuusigenuss bereiten wird. Die äus-

sere Ausstattung ist lobLeb. Dr. K.

.

Nachrichten.
Aus Petersburg, den 11. April 1844. Das edle Künst-

lerpaar, dessen Besuch alle ächten Kunstfreunde schon

langst ersehnten, hat uns nun wieder verlassen ; aber der

Eindruck, den sie uns brachten, wird nicht so bald ver-

schwinden; es wird ihnen eiu frisches, dankbares Anden-

ken bleiben, inmitten alles wüsten Treibens, über all' die-

ses halbe trügerische Musikwesen hinaus, mit dem auch

wir hier ganz überschüttet werden. Möchte es den deut-

schen Freunden willkommen sein, einen ausführlichen

Bericht über Robert und Clara Schumann 1

» Erfolg in un-

serer Stadt zu hören. Wenn ich es ganz kurz vorerst

zusammenfassen will, so war er, künstlerisch genommen,
eminent und einzig zu nennen, wenn auch äusserlich

nicht so glänzend. Die Ursachen des Letzteren sind : Ver-

dorbenheit alle« guten Geschmack» and vollkommene Geld-

beutelerschöpfung durch die Italiener, zu deren neuen

Opern im Herbst 1844 man so eben wieder die unsin-

nigsten Pränumerationen einsammelt. In den Concerlen

von Mad. Schumann waren Anfangs nur die Leute von

selbständigem, nicht zu verderbendem Musikgeschmack an-

wesend, bis der Enthusiasmus sich dermaassen steigerte,

dass sie endlich auch wie Lisxt, Mad. Viardot-uarcia
nnd Bubini Mode wurde, wo dann kein komme po/i mehr
sein durfte, der sie nicht gehört hätte. —

Den 3. März gab Clara Schumann das erste Con-
cert, das nicht überfüllt war, aber doch von glänzendem

Erfolg. Sie spielte Listt's Sachen schöner, ab er selbst,

und entbusiasmirte besonders doreb Mendelstokns Früh-

lingslied und Scarlattts grosse Elnde, welche beide Stücke

sie wiederholen mussle. Eine Beethoven 'sehe Sonate von

ihr zu hören, ist ein sellener Genuss, und er wurde stür-

misch anerkannt. — Im philharmonischen Concerl zum
Besten der Wittwen und Waisen hörten wir wieder zwei

Stucke von ihr unvergleichlich ausgeführt. Es war so

grenzenloser Applaus zum Schlüsse, dass ihr zu Ehren
ein Pauken- und Trompetenlasch ertönte, der sehr feier-

lichen Eindruck machte, was hier noch keinem Küastler

widerfuhr. Eine öffentliche begeisterte Danksagung and
das Diplom als Ehrenmitglied des philharmonischen Ver-
eins für Mad. Schumann waren die äusseren Folgen da-

von. — In ihrem zweiten Concert trug sie unter Andern
Beethoven t Cismoll- Sonate ganz herrlich and zum all-

gemeinsten Entzücken vor. Mehrere Werke von Schu-
mann , als: sein Quintett nnd Quartett, hörten wir in

Privatcirkelo, auch seine schöne erste Symphonie in einem

solchen beim Grafen Wiclhorsky, gut ausgeführt und
feurig aufgenommen. In Claras drittem Concert, den 12.
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April, Mittags % Uhr, kam sein Quintett anch zur öffentli-

chen Aufführung mit ausserordentlichem BeifaJJ. Das Publi-

ctim war überaus zahlreich und begeistert. Wie spielte

sie aber auch.' Die BacA'scbta Fugen und Beethoven'»

Fmoll- Sonate machten grossen sichtlichen Eindruck. Der
Prinz von Oldenburg lud sie einige Tage später zum
Recblsschulconcert ein, wo sie mit ihrer gewohnten Güte
zuletzt noch etwas vortrug und die jungen Leute ganz
ausser sich vor Entzücken brachte. So steigerte und ver-

breitete sich ihr Ruhm mit jedem Tage mehr bis zu ihrem

Abschiedsconeert. In diesen spielte sie wieder eine Fuge
von Bach, Concerlslück von Weber, Lieder von Fr.

Schubert mit grenzenlosem Beifall. Zum Scbluss wurde
sie zebn Male hinter einander herausgerufeu und des

stürmischen Beifalls war kein Ende. Jedenfalls war Mad.
Schumann der erste und glänzendste Stern der diesjäh-

rigen Concertsaison ; so wird sie auch allgemein aner-

kannt und wird als solcher noch lange in unser Musik-

leben leuchten.

Cassel. (ßcschluss.J Dis am 13. März Statt gehabte

sechste Abonnementconcert bot uns meist Neuigkeiten und im
Allgemeinen viel Interessantes dar. Eröffnet wurde dasCon-
cert mit einer Ouvertüre von Hugo Stähle. Diese musi-

kalische Production berechtigt, als eines der Erstlings-

werke eines hiesigen talentvollen Kunstjüngers, zu er-

freulieben Erwartungen, indem aus dem Ganzen deutlich

hervorgeht, dass es dem jungen Touselzer Ernst um das

Gute sei, dass er sich mehr, als oberflächliche practische

Kenntnisse, zu erwerben bemüht ist und Talent genug
besitzt, um dereinst etwas Tüchtiges zu leisten. Form
und Stoff des Werkes entsprechen einander bis auf den
zweiten Tbeil des Allegrosatzes, namentlich den modula-

torischen Satz vor dem zweiten Eintritte des Tbema's, der

uns gegen alles (Jebrige zu kurz erscheint. Ausserdem
fallen einige Stellen — z. B. der Schlusssatz des ersten

TheiU auf der Dominante — wegen ihrer Durchsichtig-

keit in den Mittelstimmen des Streichquartetts gegen an-
dere recht gut formirte Tonsätze auf, die insbesondere

eoDtrapunctisch befriedigender verknüpft sind. Diese Art
des Gebrauchs der Orchesterinstrumeute gieht uns zu der

Vermuthung Anlass , dass die Composilion zum grössten

Tbeil am Clavier erfanden und dann erst für die Orche-
sterinstrumeute aasgesetzt worden ist. Gegen diese Art
des Componirens von Orchesterwerken ist wohl im All-

gemeinen nichts einzuwenden, wenn nur allezeit die Na-
tar der Instrumente, welche die Composilion in 's Lebeu
rufen sollen, genugsam erkannt und bei der Erfindung

der Gedanken angemessen berücksichtigt wird. Es entbült

jedoch die Ouvertüre anch manche gut berechnete Effecte,

wie denn überhaupt des Guten ungleich mehr, als des

Mangelhaften. Die zweite Nummer des Goncertes bestand

aus dem eilften Violinconcert und die fünfte aus einer So-

nate für Harfe und Violine von Spohr, der durch die Aus-
führung des Violinpartes in beiden Piecen dem Publicum
nach langer Zeit wieder einmal den boben Genius gönnte,

das unübertreffliche Spiel des Meislers zu bewundern. Er
baue sich üie

^

m
.

Jd» ™e »»n>er^ von Seilen eines unge-

I tigsten Beweise der höchsten Achtung und des innigsten

! Dankes zu erfreuen, welche bei der Ausführung der So-

i

nale für Harfe und Violine unsere geschätzte Harfcnvir-

luosin, Fräul. Low, wenn auch nicht in gleichem Grade,
mit ihm tbeille. Wir unseres Theils können mindestens
der Ausführung des Harfenpartes nicht unbedingt unsern
Beifall geben, wenn wir gleich Einzelnes als gelungen
bezeichnen dürfen. Mag es durch die nicht leicht zu über-

windenden technischen Schwierigkeiten , oder durch eine

nicht vollkommen richtige Auffassung der Composilion her-

beigeführt worden sein, so war es doch nicht selten stö-

rend, dass der Anschlag auf der Harfe zu wenig Modifl-

cationeu erlitt und gegen das zarte und dennoch tonreiche

Violinspiel oft zu hart klang. Da uns Fräul. Low schon
bei anderer Gelegenheit gezeigt bat, dass sie ihr Instru-

i ment mit Sicherheit und vielem Geschmack zu behandeln

weiss, so dürfen wir wohl sicher annehmen, dass ein voll-

kommen genaues Versländuiss der Virluosin mit dem Com-
ponislen hinreichend gewesen sein würde, ein gleichmäs-

sigercs und bei Weitem innigeres Zusammenwirken zu
erzielen. Als Zwischennummern zwischen den oben ge-

nannten Piecen von Spohr hörten wir eine Arie von Do-
nizetti von Fräul. Eaer durchaus gewissenhaft und zum
Tbeil geschmackvoll ausführen. Die Leistung der Sänge-

rin wurde von dem Publicum beifällig aufgenommen, uns

aber würde sie mehr zum Dauke verpflichtet haben, wenn
ihre Wahl auf eine weniger gedankenarme Composilion

|
gefallen wäre. Ausserdem führte uns Herr Kammermusi-
kus Schmidt aus Oldenburg im ersten Tbeile des Concer-

les ein Adagio und Rondo für Fagott von C. Jf. v. IVe~

ber vor. Der Virtuos behandelte sein Instrument mit Si-

cherheit und Geschmack; sein Spiel zeichnete sich vor-

zugsweise durch eine präcise, leichte und gleichmäßige

Ansprache der Töne vorteilhaft aus. Als einen MissgrifT

bei dem Vortrage dieses Concertslückes müssen wir die

übermässig lange Fermate bezeichnen, welche der Künst-

ler zum Aushalten eines einzigen Tones benutzte, ohne

denselben irgend wie zu modificiren. Die zum Vortrag«

gewählte Composilion ist geeignet, die Vorzüge des Fagot-

tes herauszustellen. Schliesslich haben wir noch die sechste

Symphonie von Adolph Hesse zu erwähnen, welche den

zweiten Theil des Concerles ausfüllte. Dass der als treff-

|
lieher Organist bekannte Hesse zu den fruchtbarsten Com-

I ponisten der Gegenwart gehört, beweist neben vielen an-

I deren fleissig gearbeiteten Instrumentalstücken auch diese

seine sechste Symphonie. Dieselbe hat, wie seine friibe-

j

ren derartigen 1 onstücke, manche schätzenswert!) e Eigen-

schaften . die schon längst rühmliehe Erwähnung gefun-

j

den haben. Hesse arbeitet bekanntlich fast lediglich nach

j

Spohr'scheo Formen und benutzt dieses Meislers reiche

technische Erfahrung bis auf den Gebrauch der einzelnen

Oreheaterinstrumeule. Aber in der Regel bleibt es in Hes-

se's Werkeu bei dieser unbedingten Nachahmung, and wo
er dieselbe aufgiebl, ist er im Moment wirklich eigener

I Erfindung nicht stets glücklich. Auch die vier Sätze die-
1

ser Symphonie sind in formeller Hinsicht SpoAr'schen

! Tonsätzen sprechend ähnlich. Aber ausser und über die-

sem eigentlich Technischen und rein Formalen finden wir

in diesem Tonwerke nichts Höheres, was das Ganze mu-

sikalisch notwendig machte und allen Theilen desselben
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einen mehr innerlichen, wirklich organischen Zusammen-

hang verliebe. Zunächst scheint uns die im ersten and

vierten Salze fast durchgängig massenhafte Instrumenta-

tion nicht angemessen, mindestens bietet dieselbe in Hin-

sicht auf das Coloril zu wenig Abwechselung dar; fer-

ner ist der Wechsel des Tempo's im »weiten Salze, wie

auch die im vierten Salze allzuschnell wechselnde Har-

monisirung der Canlilene des Mitlelsatzcs gesucht und die

bin und wieder eingeflochlenen Fugensätzrhen scheinen

mehr nach kurzer Reflexion, als ans innerem Schöpfnngs-

drange hervorgegangen zu sein. Will man in Instrumen-

tale nmpositiooen Pagengestalten anflreten lassen, no müs-

sen dieselben wohl im Allgemeinen am Geeignetsten ans

dem Thema , als dem Impuls der ganzen Touschöpfung,

gebildet werden und zu Anfang des zweiten Theiles des

Tensalzes die beste Stelle Gnden. Die Aufführung der

Symphonie von Seiten des Orchesters war gelungen.

Ausserdem erfreute uns im Februar Aloyt Schmitt
aus Frankfurt a. M. durch seinen Besuch, und bot uns

in einem Coneert, welches er am 23. im Hoftheater gab,

Gelegenheit, seine in der musikalischen Welt rühmlich

bekannten Leistungen als Virtuos und Componist zu wür-
digen. Schmitt gebort bekanntlich der älteren Schule an,

and darf wohl gegenwärtig als einer von deren würdig-

sten Repräsentanten angesehen werden. Sein Anschlag ist

in jedem Grade der Stärke und Schwäche angenehm weich,

wobltbuend egal und klangreieb, sein Spiel solid und ge-

schmackvoll, Oiesscnd und fein nuancirt. Wir borten von
•einer Composition die Sinfonia appassionata, ein Coneert
für Pianoforle, mit Begleitung des Orchesters, ein Rondo
(„Erinnerung an Field") für Pianoforle mit Ortbesterbe-

gleitung, und eine freie Fantasie über Themen aus den
Ifosarr'seben Opern „Figaro" und „Die Entführung."
In einer jeden der hier angeführten Tonschöpfungen des

geschätzten Pianisten zeigt sich ein vorherrschend ern-

stes, lebt künstlerisches und somit im bohen Grade befrie-

digendes Streben. Besondere Vorzüge derselben sind eiu-

heilsvolle und durchaus edle Haltung, wie auch interes-

sante Verwendung der Motive und der dazu gewählten
Darstellungsmittel. Dies gilt vorzugsweise von dem zwei-
ten, dritten und vierten Synipboniesalze, welcher letztere

besonders effeclvoll und am Reichsten ausgestattet ist,

und von dem aus drei Abteilungen bestehenden Piano-
forleconcert. Nicht schlagende, aber sehr wohllhuende und
wirklich schöne Effecte sacht Schmitt sowohl in seinem
Vortrage als in seinem Tonsalze zu erzielen, und das
gelingt ihm um so sicherer, als er den letzteren, wie sei-

nen Vortrag von dem so häufig erwähnten neuromanti-
schen — in mehrfacher Anwendung geradezu unmusika-
lischen — Wesen rein erhält, das leider auf so viele

schätzbare jüngere musikalische Talente wahrhaft epide-
misch influirl. Schmitt spielte vor einem kleinen, aber ge-
wählten Pubticnm , das seine Tendenz zu würdigen ver-
mochte und dem als Virtuos, Componist und Lehrer ver-
dienten Altmeister die aufrichtigste und innigste -Vereh-
rung mit freudigem und dankerfülltem Herzen darbrachte.
Mit gewohnter Bereitwilligkeit unterstützten Fräul. Low
und Herr Derska den Coneertgeber durch zwei sehr be-

friedigende Gesangvorträge. Ausserdem kam Spohrs Ou-
vertüre zum „Alchymialen" zur Aufführung, welche, wie

alle übrigen Prodnctionen, gut ezeculirt, bei dem Publi-

cum eine sehr beifällige Aufnahme fand.

An 9. März ist Lorluing's drriaclige komische Oper
„Die beideo Schützen" hier zum ersten Male zur Auf-
führung gekommen. Dieselbe war zwar von einem weit

1 geringeren Erfolg, als dessen ,.Czaar und Zimmermann,"
begleitet, fand jedoch bei dem Publicum um so mehr eine

gerechte Anerkennung, ab alle Mitwirkenden um das Ge-
i

lingen der Aufführung nach Kräften bemüht waren. Di«
: Oper enthält weder hervorspringende soenisobe, noch nra-
' sikalische Effecte. Die Solosälze bieten wenig melodisch

. Manaicbfalligrs und gemüthlich Ansprechendes, dagegen

gewähren die Ensemblestücke mehr Interesse , indem sie

vorzugsweise cbarailerislisch sind und sich , wenn auch
i nicht durch anziehenden melodischen Schwung, dorh durch

j
einen dem Gegenstande der Darstellung angemessenen,
leichten Fortgang auszeichnen, der, wie die Erfahrung

,

lehrt, nicht leicht zu erhallen ist nnd allein schon L»rt-
i sing» höchst bedeutendes Talent und gründliche mosika-

;
liscbe Bilduug ausser Zweifel setzt. Die Gesangpartieen

bieten den Ausführenden zwar keine besonderen Schwie-
rigkeiten, aber auch keine hervorleuchtenden und eigent-

lich dankbaren Cantilenen. Mit der Auffassung und An-
führung von Seiten unseres Sängerpersonals — mit eiei-

. gen Ausnahmen, und vorzugsweise abgesehen vin Allem,

was nicht wesentlich zur Darstellung der Rollen gehörte
' — erklären wir uns einverstanden.

Am 5. April (Cbarfreitag) fand, wie alljährlich, in

der Hof- und Garnisookircbe die Aufführung einer Kir-

chenmusik Statt. Wir halten uns diesmal der dankens-

1 wertben Prot)uetion des Oratoriums „Der Messias" von

j
Handel zu erfreuen, bei welcher unter Spohr's Directioa

die hier besiehenden Gesangvereine (der Cäcilienverein,

die Singacademie und die Liedertafel), ein Theil des Opero-

Eersonals und die Mitglieder der Hofcapelle mitwirkten,

•ie Composition wurde nicht in ihrer ursprünglichen Form,
sondern mit der Alosart'schta Instrumentation gegeben,

welche unserer Meinung nach zeitgemäss und mehr, als

|

die HändeCwhe , geeignet ist, das grossartige Tonwerk,
i und namentlich die Chöre desselben, in dem weiteren

Räume der Kirche glänzend hervorzuheben. DieSolostückc
• hatten die Damen Low (Sopran) und Schattb (Alt;, nnd

die Herren Derska (Tenor) und Foppet (Bass) übernom-
men, und wir gedenken mit Vergnügen der Ausführung

der Piecen für Tenor No. 2 in Edar „Tröstet mein Volk,"
No. 3 „Alle Tbale erhöhet" and No. 36 in Amoll „Do
zerschlägst sie," ferner der Arie für Sopran No. 17 in

Bdnr „Er weidet seine Heerde," wie auch der Solo-

stücke für Bass No. 11 in Hmoll „Das Volk, so im
Dunkeln" und No. 34 in Cdur „Warum toben die Hei-

den." Minder gelungen war die Ausführung der Alipnr-

lie, und aU ungenügend müssen wir den Vortrag der Arie
' No. 8 in Ddur ,,0 du, der Gnies predigt" bezeichnen.

I Von den Chören wurden am Besten ausgeführt: No. 19
in Gmoll „Sieb*, das ist Gottes Lamm," No. 23inPdur

I

„Wie Schaafe geh'n," No. 30 in Fdur „Hoch tbut euch

auf," und No. 37 in D dur „Hallelujab," welcher letzte

Chor in Hinsicht auf die Wirkung wahrhaft grossartig

uud mit Mozart't mächtiger Instrumentation glänzend und

unaussprechlich effectreich hervortrat. Wie hierin, so auch
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in dem Cbore No. 23 leisteten Sänger und Orchester

Vortreffliche»; auch zeichnete sieb Letzteres in den mei-

sten anderen Nummern rühmlich aus. Was die Ausfüh-

rung anderer Cborslücke anlangt, so haben wir in den

figurirten Säuen nicht allezeit die gewünschte Wirkung
wahrgenommen. Die bewegteren Passagen, welche zum
Tbeil daa Gepräge der Zeit an sich tragen, erfordern so

viel Gleichheit und Nachteiligkeit des Klauges, wie man
hei den Dilettanten unserer Tage — ja selbst bei den

Sängern von Beruf— immer seltener antrifft. Man zieht

bei der Darstellung von Gesangstucken gegenwärtig nur

zu oft vor, nach den Extremen auszuschweifen, statt nach

der rechten Mitte zu zielen nnd von da ans den Maass-

stab für die Extreme za nehmen. Diese eben niebt zu

verteidigende Neigung bat namentlich hei dem Solovor-

trag einen sehr schädlichen EinBuss auf jede istbelisch

musikalische Darstellung. Doch, am wieder auf die Exe-
colirung einzelner Chorsalze zurückzukommen , so mei-

nen wir mit Beziehung auf das oben Erwähnte, dass in

den Chören No. 18 in Bdur „Sein Joch ist sanft," No.

31 in Bdur „Gross war die Menge" und No. 35 in

Cdor „Auf, zerreissel die Bande" wohl etwas mehr
baue geleistet werden können. Der dritte Tbeil des Ora-

föhrt'worden""
*" ,lnbeJ' anBl<l, """k"

"'^.•"f*

Carneval- undFastenopern u. *. w. in Italien.

Königreich beider Sizilien.

Palermo (Teatro Carolino). Hat sieb der einst leuch-

tende Stern der schönen Gabossi wirklich verdunkelt?

Diese noch junge Sängerin nnd beste Schülerin der be-

rühmten Berlinotti, aber von den heutigen Massenopern,

eben so wie ihre Colleginnen, bart mitgenommen , bat

hier in der zum dritten Male gegebenen Saffo von Pa-

cini wenig befriedigt, nnd es verlautet allgemein, dass

sie der Opera seria Lebewohl sagen und auf das ibrem

ganzen Wesen mehr ansagende Genere buffo ibr Augen-

merk richten will. Bassist Valli, der seinen Part nur un-

gern singende Tenor Pancani , die Altistin Orlandi , tru-

gen zum Tbeil das Ihrige zum Falle der Oper bei, deren

jedesmalige Vorstellung stets leere Theater hatte. Da*i-

zelti's Maria Padilla, in welcher die brave Berlololti, Te-

nor Cuzzaai, der Anfänger- Baasist Paolo Baraldi, nebst

der Com primaria Combi wirkten, ging es nicht besser,

wiewohl die Prima Donna und der Tenor zuweilen be-

klatscht wurden. Ein einheimisches Blatt meinte auch, die

Maria Padilla halle keinen Vergleich aus mit den voraus-

gegangenen drei Capolavori (Meisterslücken) del soumo
Paciai. Dieser wird überhaupt seil vorigem Jahre, in wel-

chem er bekanntlich srine Maria d'Inghilierra nnd Medea
hier romponirte, in allen sicilianiseben Zeitschriften der

Unsterbliche genannt. Beide Opern wechselten hierauf mit

Letzterer ab, weil die Medea der Theatercasse weit gün-

stiger war. In Ricci's (Fed.) Prigioni di Ediraburgo, de-

ren Musik wenig gefiel, und worin die Gabossi, die Au-
stin, Tenor Mei und Bassist Torre sangen, tbat sich die

Gabossi weit besser hervor, nnd erschien darauf im hel-

I len Liebte in Rossioi's Barbiere. Ganz zn Ende gab man
noch die süsslich weinerlich langweilige Bealriee di Tcnda
von Bellini und beklatschte meist die Bortolotli.

Es soll eine neue Inpresa dieses königlichen Thea-
ters, mit weit vortheilbaftcren Bedingungen, gebildet wer-
den. Die Regierung giebt eine jährliche Beisteuer von
17,000 Ducali (ein Ducato igt etwas mehr als 1% Augs-
burger Gulden), die Pachtung dauert sechs Jahre vom
weissen Sonntag (domenica in albis) an; der Impresario
muss alle Theaterlasten auf sich nehmen, bis zum 20.
September Opere buffe, vom 1 . October bis zur Passions-
woche Opere serie geben (wobei ihm die jedesmal zu
ballende Gesellschaft genau speeificirt ist); von erstcren
müssen weuigstens drei, von letzteren wenigstens vier wö-
chentlich, jedes Jahr überdies acht Opern (drei alte, vier
für Palermo neue, und eine eigens von einem Maestro
siciliano componirte) gegeben werden, das Orchester mit
guten Professori besetzt sein u. s. w.

Messina. Mehrere Zeitschriften mögen vom Gange
der hiesigen Oper Fröhliches berichten, so viel sie wol-
len: es sah diesen Carneval gar nicht so fröhlich aus.

Die Armenia, eine Sängerin zweiten Ranges, der ganz
fertige Tenor Genero, der nicht berühmte Bassist Sca-
pio u. s. w., was hilft da aller Wetteifer? Die Sache wird
sehr oft dadurch nur ärger. Man denke sich z. B. nur
einen Wetteifer des heute unter den Sängern so allge-

meinen Dislonirens, wo Einer um einen Viertelton zu
tief, der Andere um einen Viertelton zu hoch singt oder
schreit (wie das unlängst auf der Scala zu Mailand zwi-
schen Marini und Ferri im famosen Duett der Purilani

der Fall war; ! Dass es unsern Virtuosi in Pacini's Fidan-
zala Corsa, in Donizetti's Maria Padilla und Linda di Cba-
mounix dann und wann nicht an Beifall fehlte, ist Alles,

was hierüber zu sagen ist.

Catania. Dieser Geburtsort Bellini's und Pacini's fand
an Donizetti's Linda di Cbamounix keinen Geschmack,
applaudirte iedoch die Parepa in der Titelrolle mehr, als

den Tenor Nerozzi , die Altistin Cappelli nnd die Bassi-

sten Cappelli, Tozzoli und Donadio. Während eine an-
dere Gesellschaft Mercadante's Giuramenlo, worin man
hlos im dritten Aet den köstlichen Canto ilaliano, sonst
aber lauler harmonisches Zeug zu hören glaubte, über
die Breter geben Hess, machte die Parepa darauf in der
Norme des beweinten Landsmannes Furore ; Alles war
wonnetrunken

, sogar im Finale des zweiten Actes , wo
die singende l'rima Donna zugleich weinte. Damit aber

1
das Publicum nicht selbst weinen möge, wechselte man
die Nora» zuweilen mit Fioravanti's Ritorno di PulcinelJa

ah (hier in Süditalien im Original), worin die Rondini,

die Herren Tarrioli, Tajo, Donadio, Letzterer besonders
in der Maskeurolle, sämmtlicbe Zuhörer nnr zum Tbeil
belustigten , weil man in diese Opera bufla Scrj - Stücke
von Riller Donizetli einlegte. Dass aber dessen Maria di

Rodens so gefallen konnte, das gehört zu den siciliauisch-

rnnsikalischen .Mirakeln.

Calta^irone. Eine auf die Neige gebende Prima Donna
Namens Pogetti, eine Comprimaria Griffo, ein Tenor Var-

rial und ein Bassist Varvaro gaben, für dies Theater ziem-
lich gut, Donizetti's Lucia di Lammermoor, Kossini's Bar-

biere di Siviglia und Ra.mondi's VentagUo.

Digitized by Google



559 1844. Mai. No. 20. 540

Reggio (Calabrien). Herrn Nicolai'« Templario ging

so so; au Ehepaar De BaiUou waren die Begünsligtesten.

Catanzaro. In Donizelti's Figlia del Reggimeuto und

Mereadaote's Gabriel la di Vergy trogen die Prima Donna

Adelaide Quatlracchi und der ausist Lnigi de Vita den

Sieg davon.

Foggia. Die Scrvoli erhielt wohl Beifall in Donizel-

ti's Maria di Rudenz, weil sie schön von Person ist und

eine schöne Stimme hat, aber weder ibr Gesang, noch

ihre Action verdienen das Beiwort : vortrefflich, Pacini's

SafTt» mit der Sedelmayer und der Campobello (einer Po-

lin) ging weit besser , desto schlechter Donizelli's Figlia

del Reggimenlo, und desto besser nachher seine Lucia.

Teramo. Die Rosina Biaochioi aus Jesi, die Altistin

Teodolioda Broglio aus Macerata und Bassist Savino Galli

aus Osimo (sämmtlicb Nachbarslädte im Kirchenstaat) ha-

ben sich hier in der Lucia di Lammermoor und in der

Salfo Ehre gemacht.

Chieti in den Ahruzzen , zur Römerzeit Teate Ar-

rucinorura, bereitet für nächsten Frühling die pompöseste

Stagiooe , welche diese kleine Stadt je gesehen und ge-

habt : Sänger und Orchester sollen circa 150 Individuen

betragen. Der Bassist Giovanni Lauri bat zwei Sänger-

gesellschaften , eine seria und eine buffa, eogagirt. Zn
erster» gehören die Prime Donne Tramontani , Panza-

rani , die Tenore Nucelli und Stöger , die Bassisten Bat-

Uglini und Arduioo; zur zweiten: die Carletti, Tenor
Damiani, Buffo Donadio aod Bassist Carini. Gegeben wer-

den vier Oper« lerie: Ines di Castro von Persiani, Ade-

lia and Maria di Rudenz von Donizetli, Fidanzala Corsa

von Pacini (unter uns gesagt, eine langweiliger, als die

andere, die erste am Allermeisten); vier Opere buffe:

Le due gemelle, Cenerentola, La Casa di tre arlisti, Don
Pasquale; überdies am Feste des Schutzheiligen S. Giu-

stino , Rossini'« Meisterstück , dessen Slabat mater, das

nach der so eben (7. Marz) von einer einbeimischen Zeit-

schrift gemachten Aeusserung „die ganze Welt entzückt

und gerührt hat" (nur Deutschland nicht).

Neapel (königl. Theater S. Carlo und Fondo). Wie-
derholte illere Opern : (am Meisten) Fidanzata Corsa,

Lucia di Lammeruioor, Beatrice di Tenda, Purilani, Gin-

ramento, Osleria di Audujar; (am Mindesten) Norm«,
Linda di Chamoonix, Ventaglio, Anna la Prie, Elisir,

1000 talleri, Dopo mezza notte, Maria Padilla: wohlver-

standen, fast nie ganz allein, souderu allermeist zwei oder

drei Acte , anch Acte und mehrere einzelne Stücke ans

verschiedenen Opern, also eigentliche Pasteten; letztere

besonders beim sogenannten Appallo sospeso, bei welcher

Gelegenheit die gegebenen Harlekinaden bis nach »/» l Uhr
dauerten; vor 12 Cbr geben bereits mehrere Theaterlam-

Cen aus, das Publicum lacht, gähnt, brummt und pfeift,

tie Sänger kenneu die Leser fängst. Unter den Damen
ist die Goldberg aus Wien die Beste, die Grniz, die Al-

tistin Tagtioni so so, die Bishop , der einst sehr gute

Tenor Basadonna auf der Neige, Tenor Frasehini =
Iranseal, Bassist Coletti (Filippo) vortrefflich; die Gold-

berg und Coletta ausgenommen, ist Alles zusammen, Oper
and Sänger, in einem beUagenswertben Zustand auf die-

sen königlichen Theatern, so wie es bei allem hier und
da anscheinenden Glänze in ganz Italien der Fall ist. Die

heutige mit ihren Gra u ein entstandene Opera terribile

(nicht mehr seria) ist in jeder Hinsicht schrecklich; das

Buch an und für sich, der grosse Aufwand von Voeal-

und Inslrumenlalmassen in den höchsten Lagen, das ba-

bylonische tiewirr von Harmonie und Dissonanzen , das

für höhere Musik ganz ausgeartete musikalische Gehör,

der Ruin vieler Sanger und lustrumenlalisleu .... So manche
Opera seria isl, im Vergleiche mit dieser Opera terribile,

so zn sagen eine buffa geworden, und, beim wahren
Lichte betrarhtet, mit sehr wenigen Ausnahmen, ist alle

heulige italienische Opernmusik — salva venia — eine

eoquelle, perfide, graziöse Fäulnis«. Meinem Ibeuren Va-
terlande, wo sie jetzt weit mehr, als sonst, grassirt,

steht noch so mauche Freude bevor. Der wieder aufge-

tauchte Pacini wird wahrscheinlich Berlin nächsten Herbst

mit seiner Gegenwart beglücken. Und Verdi 1 ja, dieser,

ausser Wien , in der Teutonia ganz unbekannte Maestro

überragt jetzt die sich bereits überlebt habenden Rossini,

Bellini und Pacini, ja den Maestro Partout Donizetli. Und
wenn letzthin in der Mailänder musikal. Zeitung No. 11,

vom 17. März, in einem Artikel über Meyerbeer der

Salz aufgestellt wird: Mozart sei der grösste Tonsetzer

gewesen , den je die Welt gehabt (der Artikel isl von
einem mir ganz unbekannten Deutschen), und gleich un-
ten Jemand in einer Note sagt, er halle vielmehr Rossini

dafür (worüber Letzterer gewiss lachen wird), so wer-
den gar Viele jetzt behaupten: nein, Verdi ist es. Son-

' derbar, selbst jene Italiener, die mit maochen ihrer Mit-

i menseben jenseits der Alpen behaupten : Haydn und Mo-
!

zart seien nach Beethoven nicht mehr zum Anhören, sind
1 bei dem Worte „Verdi" voll Respecl. Also Deutschland,

Aufmerksamkeit und Geduld! (S. übrigens Venedig.)
In einem veröffentlichten , aus Paris 5. November

1843 datirlen Brief von Donizetli au Mercadante cm-

1 pfichlt er ihm mit der grösslen Wärme die Partitur sei-

ner auf S. Carlo zu gebenden Caterina Comaro. Unter

Anderm sagt er: „Nimm darin vor Alles das, was Du
im ganzen Sinne des Wortes für nützlich hältst; ver-

längere, verkleinere. Übertrage (frasporta), inslrumen-

> lire, betrachte es als Deine eigene Sache u. s. w."
Diese am 18. Januar zum ersten Male gegebene Oper ist

, indessen verunglückt. Wie war es auch anders möglich?
: Seit vorigem Frühjahre bat Donizetli seine Maria di Ro-

nan für Wien, darauf seinen Don Sebasliano für Paris,

wo er zugleich sebr Vieles in der eben benannten Ma-
ria di Rohan für'« italienische Theater umarbeitete, die

Caterina Cornaro componirt, und Ende October auch be-

! reits beendigt; das beisst die Sache freilich zu weit trei-
1 ben. Die Neapolitaner Journale haben ihn zwar streng
' getadeil, Einige schrieben sogar den Fall der Oper dem
Umstände zu, das« sie im Norden compouirt worden ist,

worauf sich Donizetli abermals in einem , an einen ge-
wissen Gbezzi aus Wien 31. Januar 1844 datirlen, in

mehreren einheimischen Blättern veröffentlichten Schrei-

ben verantwortet, worin es unter Anderm heisst: „Von
Andern machen lassen ? .... hatte ich vielleicht keine Zeit?

schreibe ich nicht mit Leichtigkeit? — Reminiscenzeo 1

Und wer bat keine? Gestohlen! wer stiehlt nicht? Ich

wiederhole es, ich habe den Fiasco verdient, aber die

Duetten, das Quartett u. s. w." — Eine andere neue
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od zweite Oper des Herrn Battista: Margareta &Ar-
ragona betitelt, beweist, dass dieser Maestro etwas vor-

wärts gebt, wohlverstanden relativ im heutigen Zustande

der Oper. Die Goldberg (Titelrolle) und Colelti waren die

Begünstigtesten. Eine dritte für Fondo compooirte neue

Oper Fenicia, von dem neuen Maestro Francesco Ckia-

ramonti, machte einen solchen schrecklichen Vocal- und
Instrumenlallänn, dass man namentlich in der Streits des

Ftnals aui seine Ohren bedacht sein musste ; auf dem
grossen Theater San Carlo war dieser schreckliche Lärm
etwas minder vernehmbar. Im März gab man , mit sehr

geringem Erfolge, die hier neue Oper Ettore Fiera-

mosea, ursprünglich vom Maestro Mariano Manzocchi für

Spanien componirt.

(Tcalro Nuovo.) Sonderbar wurden hier die Opern

weit weniger zerrissen gegeben , als anf S. Carlo und

Fondo. Von den altern waren es : (am Meisten) Luiseita,

Linda di CbamouuLx, Scomessa, Nolaro d'Cbeda; (am
Mindesten) Sordello, Giuramento, Barbiere, Figglia delReg-

eiroento, Venlaglio, Campanello , Marilo desperalo u. A.
j

Fioravaatfs neue Oper: / Zingari, machte ziemliches

Glück. Fioravanli ist hier auch der einzige, der für Pul-

cinella schreiben kann, welche Maske im Carneral, be-

sonders auf diesem Theater, unentbehrlich ist. Sie hat

einige hübsche Stücke; die sogenannten Parlanti sind in-

teressant. Die Sänger dieses Thealers : die Rebussini, Vil-

mot, Favanlc, die Herren Labocetta, Zoboli, Casaccia,
i

Fioravanli, Colelti (Domenico), sind ans den vorigen Be-

richten bekannt. Von der Favante (s. deu vorigen Quar-
|

Ulbericbt unler dieser Rubrik) ist noch zu bemerken,
j

dass sie eine Engländerin Miss Edwards ist, und künfti-

gen Frühling wahrscheinlich in London singen wird.

(Teatro Fenice.) Hier werden gewöhnlich die Opern
von den königlichen Thealern und vom Tealro Nuovo
von meist sogenannten Sängern nacbgehudelt

Hiesige Biälter bezeigen ihr Bedauern, dass Fanny
Goldberg, die angeblich in den Ehestand Irilt, der Scene

ihr Lebewohl sagt. Sie ist, eben so wie die berühmte

(Inger, eine Wienerin, debülirte in Italien auf der Mai-

linder Scala im Jahr 1838, worauf sie in Florenz, Tu-
rin, Padua, Triest, Verona, Venedig, endlich hier als

achtbare Sängerin mit Beifall sang. Sie hat von dem be-

rühmten Soprauisten Velluti goldene Lehren erhalten.

Die Buhop, deren Conlract am 19. Februar endigte,

wurde vom 20. Mai an auf andere 9 Monate für die kö-

niglichen Tbeater gewonnen. Einstweilen giebt sie Con-

eerte, and ihr erstes, in Gesellschaft des Harfenisten

Bochsa, hatte am 6. März auf dem Teatro Fondo Statt,

wo sie in Coslüm verschiedene Scenen vortrug.

Herr Pietro Catella , der viele Jahre am hiesigen

Conservatorinm als Lehrer des Pianoforle and Accompag-
ntments angestellt war, aoeh einige Opern zn Neapel,

Florenz, Rom and Mailand, überdies viele Kirchenmusik

componirt bat, ist vorigen 12. December in sehr hohem
Alter gestorben.

Das hiesige Journal Lucifero, welches seit Anfang
d. J. viele „Cesare Malpica" unterzeichnete musikalische

Artikel seinen Lesern auftischt, erzählt unter andern pos-

sirlicben Dingen (wörtlich): „Jos. Haydn und Mozart,
ja Haydn, Verfasser der Schöpfung und der Sieben

Worte, der unnachahmliche Instramentalcomponist, Mo-
zart, Verfasser der Nozze di Figaro und des Requiems,
der Coloss der Kirchenmusik und der Oper, sind ans un-

serer Schule hervorgegangen : Erslerer als unseres Por-
pora Schüler, der zweite ein Zögling des Conservatorio
della Pieta. " (!!!) Weiler wird gesagt: „Beethoven,
Haydn s Schüler, folglich aus der Neapolitaner Schule

hervorgegangen, liess, als er sein Te Deum aufrührte, Ka-
nonen lösen." (!) Als von Rossini gesprochen worden ist,

den Neapel, weil er da einige Opern componirt, wenig-
stens seinen Sohn nennen kann, heisst es auT einmal

in einer eigenen § : „Hier wollen wir eine Betrachtung

anstellen. Hat Rossini eine Revolution in der Musik ber-

j

vorgebracht? 0 gewiss, die Urheber davon waren Haxjdn

und Mozart, Zöglinge von Neapolitaner Meistern. Mo-
I zart, minder methodisch, als Haydn, halte eine Pbaota-

I

sie voll reicher Bilder, und immer eine heisse ; man siebt

I in ibr die Flamme der Neapolitaner Sonne (sie).** Hier-

auf wird noch Vieles von diesem grossen Genie, von die-

ser Neapolitaner Pflanze (pianla uscita dal nostro vi-

vaj'o) gesprochen. „Beethoven," heisst es weiter, „bil-

dete das Triumvirat. Ein Schüler Haydn's (also aus der
Neapolitaner Schule), sing er gleichen Schrilles mit sei-

nem Lehrer und mit Mozart; vielleicht übertraf er sie

aa kühnen Combinationen und minderer Abhängigkeit von
den strengen Regeln. " (NB. In der folgenden Nummer
sagt derselbe Verfasser bei Gelegenheit einer unlängst

im hiesigen Conservatorinm gegebenen musikalischen Aca-

demie, wo unter Anderm auch Beethoven's D - Symphonie
vorgetragen wurde : „Beim ersten Tempo, in der ersten

Hälfte der Academie, glaubte man, ein Tauber habe es

gemacht, wie es Beethoven auch war; aber die nachfol-

genden Andante, Menuett und Finale haben sein Genie and
seinen Geschmack beurkundet.") „Der grosse Pesareser

schmolz diese drei Genie's (man höre !), die aus jenen der

Neapolitanischen Meisler entstanden sind, in das seinige

zusammen, und fügte seine eigenen Eingebungen hinzu.

Demnach" (schliesst der Artikel) „wohin Da Dich auch

wendest, findest Du die Suprematie der Neapolitaner

Schule." (Espero, No. 50, 5. 6. 7, vom 17. Januar, 5.,

13. und 20. März d. J.)

(Portteltang folgt.)

Feuilleton.
IIaUm/'i neueste Oper: „Der Lauarooe," acbeiat in Pari* kein

besondere» Gluck gemacht in btbea.

Statt der deotschen Oper wird Paris In bevnritehendee Som-
mer eine •ptniiebe Oper haben, wovoo aas aieb berrilt Wunder-
diege eriablt. Die relteadtlea Aodalaaiarianea aollen io ihrer

reiebea und alarisebea Nationaltracht »logen; die Voritellnopi-o

flodea in Saal« der ilaUeoiicbco Oper Statt oad aollteo Anfang

Mai'* beginnen.

SloUqu* bat io Petersburg Farer* gemacht; in einem Coo-

eerte warte er oeaa Male gerufen. Unter andern halte er mm
Beaten de* dortigen KraolteoUiiDsri für arme Kinder eia Coaeerl

gfgeben und erhielt zua> Danke d»lor einen prachtvollea silbernen,

vergoldeten Pecal mit der Iujchrift: L'hopital des exfam-pauvrts

au talent bie^faitant da Mr. Barnard itolique , te 27. Favritr
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U der Protomothak das Capltot* * Barn, der romiseken Wal«
halls, vermint man noch das Marmorbildaiis des Principe delli

masles, Paltttrina ; jrlt! toll ihm na« via Plsli daielbst icbeo

MarrtUe, Corelli , PaitMIo otd Cinarota werden. Der ora die

Kirchenmusik vielfach verdiente Abbat* Den Fortunata Lantini

hat bereit« seia Portrait dareh eine aeademiscb* Keier vor zahl-

reichen Theilnebmera inaugurirt; der Bildhauer Galli wird e* ie

Marmsr ausfuhren. — Noch mr diesem Acte hatte der Küni; von

Preunen Palt ttrina's Baal« dort bestellt. (Vucgl. dea
1 gang dieser Blatter, Saite 938 )

Dia Ssterreiehiseba Hefaparntaagerin Fraol. Jenny Lutitr lo
Wien bat sieb mit de« Schriftsteller Ucfrath DingrUtädt vetmiblt

Nach dem Heidelberger Jooraal wird das Mosikfest , welch«*
Tür dieies Jabr projeetirt war, wegea des sehr geriogea
dir dtio veraaslaltelea Suhscription aicbl Statt fiadea.

Ankun d igungen.
als Neuigkeit i

aar Oper:

So eben versende iek

»r, Jo>t»eph ,

allein. 10 Gjjr.

- — Dieselbe für l'innoforle za «irr Händen. III Ggv.
- — Spanischer National Tan» und Ballet für Piaosforte am der-

selben Oper. 8 li|;r.

Hocbaelts-Marseh für Piaaaforie alleia aus ders. Oper. 4Ggr.
Derselbe fär Piaiioferle au vier Händen. 0 Ggr.

Brauaachwcig , den 8. Mai 1844.

Bei «as ist so eben erschienen und in allen

Sicherer Schlüssel
zur Kunst der

Clavler- Virtuosität,
die getammte Technik, d. h. Lehre von der Finger-

tetxung und dem Fingermechanümus beim Llavier

-

spiele überhaupt
auf

ihre ersten, überall ausreichenden und sicher lettendcu

Grundsätze zurückgeführt.
Ein unentbehrtiches liamd-, Lehr- und Ilutftbneh fiir mite Cla-

ritrtpieUr, Lehrer und Lernende det CtavienpieU
von

«. Schilling.
Kl. 4. 1 Tblr. 6 Ggr. oder 2 Fl.

llitllbrrarer -ebr Ve

(iumhert, W.Ufr Impromptu mit Gelang f. Orchester 17, .Sgr ,

f. Piano 8 Sgr. Ob ick dick liebe? (Ak! si je faime?), dito

satt Guitarrc ä 8 Sgr.

II Andel, 4* Coacerta p. Piano oa Orguc avec Acc. de l'Orcke-

slre, redig. par Mortier de FooUine. I{ Tblr.

HAntrn, Frssnf., 4 Hondiaos p. Piano. Ob. III. 18-1 Sgr.
Paotoiai* snr la Donna del Lag*. Op. 84. f Tblr. Thrme „Au

Am 1. Juni 4. J erscheint in meinem Verlage mit

rAw-ureeAf

-

IVetxer, «loaj«|th, Maro* nomanlische Oper in drei Aeten

von Ott» FrrehHer; im vollst. Clav. -Auszüge vom Comnoniktrn.

Braunschweig, dea 8. Mai 1844.
Johann Peter *4|iehr.

Neue werthvolle Musikalien,
welcke in der Sehlealnffer'sebeu Back • nnd Masikbandlung
in Berlin erschienen und durch

au beziehen sind :

gfree, HollälMÜ*cherLieblin|;i(;i-sang : A Jolph na Märiens Grabe.

mit desUchem u«d bullandiichem Test. J Tblr.

Choix de 3 Ramanect favor. (mit franzts. u. deutsch. Teil) par

MUe. Li* Duport. No. 320 - 328. La mule
i
Da« Maulthier). —

terin). ä .i Sgr.

DeMUek«, 4 Roados faeiles p. Piano. Op. 18. No. I. Marchc
de Marie (Die Tochter dea Regim.) de Doaizetti. Na. S. Air da

Niobe da Paciai. Na. S. Corte» de Sonntiai. No. 4. Teufels

Antfaeil. i i — i Tblr. T
1, Lieder u. Balladea f. eiae Siugtlimmc, Op. 1. \ Thlr.

Ales Hii Thlr

l\ I Mjge. Die Tonlciicrn der Dar- u. Moll -Tonarten mit AecoHca
u. Schluse-Cadeazen f. Pfte. 8. verb. And. i Tklr.

H Ii link, Transcriptions p. Piano. Op. 6. Na. 18. Fgmont de

Beethoven. * Tblr. Air d. I. Favorite p. Piano k 4 ms. * Tblr.

Iilant, F., Buch der Lieder f. eiae Singst, m. Piano. Bd. II.

entb. 0 Irrische Gcdichle mit deutsch, u. frans. Teil. 8 Tblr.

— — Hulbakow't russischer Galopp für Piano. j Thlr.

I/Olils), Lcs Plaisirs de la Valse de Strauss p. Piano et Violoa
concertanle. Op 83. Liv. III. j Tblr.

9IendrlNatottii HttrlKoldy, Troia Allegros p. Plana. Na.
1. lires du Quataor, I et II, par F. de Teognagel. * i Thlr.

]Uo*>ebelea, FetlM, Kullmk, Pracliseker Tkeil der Me-
thode dei Pianofortespiels. Lief. 4, 8, 0, zum Gebrauch beim
Unterricht Ihrer kAaigl. Hob. der Prinzessinnen Louise u. Aona
v. Preusseo. Subscr.-Pr. k } Tblr. (Ladenpr. ä 1 Tklr.)

Pllget, Nouvcl Album de cbaat p. 1844. — 18 neue in den

Pariaer Soireen beliebte Romanzen mit Piano 1 J Tblr. , einzela

en * 1 — V Tblr.

r.irblUg.l.rd „Komm, o Freund« f. eiae Sia^limme u.

ait russ. u. deutschem Test- * Tblr.

Hrhnrhner, La tempete. Etüde pour Piano. Op. 1. { Tblr.

WvIkT, Ed^ 8 noov. Polkaa favor. p. Piano. 8 Liv. Ii Tblr.

IVener,C 1W. v., Ouvertüre zum Freischütz In Partitur Ii Tblr.

Früher erochienen die Ouvertarou au Obcron und Jubel - Oaver

Iure ia Partitur, fax Orchester, für 3 Piano* zu 8 HWen.
Nächstens erscheint mit Kigeaib

wngartsener Stu imia i feA für

Hcroiicbcr Marsch in ungarischem Style

»•hier, Th., Grande FantoUie de Co.cert Sur U
Opera de Donizetti. pour Piano et a 4 mains.

um Verkaaf angetragen :

• 1798 bis 1880, dito vJahrg-i.ge

Jahr^iagc
Friedrich J,ihn in St. Gallea in

im gatea

der S.

Musikalische Zritusgva,

n «884 bis 1054. Die
Zu haben bei

Avert I »etu ent*
Ii o> etwaige Mis^ivcriliinilnisse zu verhüte*, bennchriebHgc ich

meine geehrtes Herren GrtrhafUfreuade, da» ich nicht meinen
Verlag intgetammt, sondern nur einen Tkeil und namentlich den
atleru , meislens aus Concnrrcns - Artikeln bestehenden Theil des*

selben, an Herrn Chr. Baehmann in Hannover, verkauft

habe. Der voilitan Ji(je Catnlojj meiaes aeuera und neuesten Ver-
lags , welcher nun , mit Auaaakme einiges* wenigen Artikel , sut-

sebliesslich aus Original- fFertm besteht, wird in diesen Tagen
versendet.

Braunschn ei j

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtet m

den 8. Msi 1844.
«fohsBian aPeter

Leipzig und unter deren Verauiwortliclikf it.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 22"" Mai. M 2t. 1844.

MWh — flfoeftWUUm : Am Prag. Carneval

.

und Faitenonern o. •. w. in Italien. (FortMtsaag.,) —

K J r r * 8 I O N E W.

Fünf Gesänge von Otto Prechtler und von Goethe .- Lie-

besrruss; Nächtliche Wallfahrt; Aus der Perne; Abend-
kühle; Ich wollte in die Ferne gehen, für eine Sing-
stimme und Piano( forte), componirt von J. Hoven.
Op. 30. Berlin, bei Schlesinger. Preis 20 Sgr.

Der Verfasser dieser Lieder, welche durchgehend»
eine gewandte, geschmackvoll durchgebildete Feder ver-

rathen, hat sich von der breiten , von Hunderten ausge-
tretenen Strasse trivialer Miltclmässigkeit in anerken-
nungswertber Weise fern zu halten gewussl, und wir ha-
ben wiederholt diese Composilionen mit Interesse und
Wohlgefallen gehört. Keine einzige derselben dürfte Die-
jenigen, welche mit dieser schätzbaren Sammlung sich

näher vertraut machen, unbefriedigt lassen. Ganz vor-

züglichen und allgemeinen Beifall glauben wir indes* dem
Gesauge No. 3 ,,Aus der Ferne" versprechen zu dür-
fen, welcher den trefflichsten sich anreibt, die uns neu
diugs bekaunl geworden. Die Ausstattung ist löblich.

Drei komische Lieder : 1) Die drei Schneider, von Her-
iosssofin, 2) Es bleibt heim Alten, von Geiitheim, 3)
Noah's Testament, von Grünig (mit Chor ad libitum)

für Bariton oder Bass und Fiano(forte), componirt von
C. G. Reissiger. Op. 172b

. Leipzig, bei Klemm.
No. 1. 7»/a Ngr- No. I. 5 Ngr. No. 3. 5 Ngr.

Diesen anspruchslosen Liedern, auf heitere Unterhal-
tung in geselligen Kreisen berechnet, dürfen wir bei Lieb-

habern eines gemülblicben Scherzes Beifall versprechen,

»eichen sich vorzüglich ,, Noah's Testament" erwerben
möchte. Dass sie in abgerundeter Form hervortreten,

bei diesem so verdienstvollen Componisten wohl
besonders bemerkt zu werden. —

Zwei Lieder: 1) „In den Augen liegt das Herz" und

2) ,,0b ich dich liebe" für eine Siugslimme mit Be-

mg des Pinnoforte von A. NeUhardt. Op. 129.
i, bei Bote und Bock. Preis 12% Sgr.

gleitung

oerim,

Diese I

l'g ansprechenden Weise des Verfassers geschrieben und
»erden den Freunden seiner Mnse willkommen sein.

Diese Lieder sind in der gewohnten leichten, gefäl-

48. Jahrgang.

Das Mädchen am Grabe. Die weisse Rose. Die gebrochene
Blume. Drei Lieder in Musik gesetzt mit Begleitung
des Pianoforle von Gart Moser. Op. 14. Berlin, bei

P»«z. Preis 15 Sgr.

Cm unseren verehrten Lesern zu zeigen, was sie

von diesen Liedern zu erwarten haben , setzen wir den
Anfang des zweiten her:

Da mein Gedank in fliehten und in Tagen, du nein Ge-

Ts i i

r r M
nnd versichern, dass die übrigen fast eben so originell

nnd geistreich gehalten sind. —

Zwölf Gedichte von Fr. Räckert. für eine Singstimme

mit Pianoforte nnd obligatem (Violon) Cello (auch mit

Pianofortebegleilung altein), in Musik gesetzt von Leo-
pold Lens, königl. baier'schem Hofsinger und Regis-

seur des königl. Hoflbeaters. Op. 36. I. Abtheilung.

No. 1 — 6 für Sopran oder Tenor, 1 Thlr. 22 Ggr.

II. Abtbeilung. No. 7 — 12 für Alt oder Bariton,

1 Tblr. 22 Ggr. München, bei Faller und Sobn.

Diese Gesänge mögen sich mit discreler Violoncello-

begleitung nicht übel anhören lassen; denn obwohl sie

sich nicht durch originelle Kraft, Frische und concise Ab-

findung der melodischen Erfindung auszeichnen (die Füh-

rung der Canlilene bat fast in allen etwas Breites, Va-

ges und Sehwebeludes) , so liegen sie doch gut in der

Stimme und stellen der Erfahrung des Verfassers als Sän-

ger ein rühmliches Zeugniss aus. Verstösse gegen die

Derlamation, wie:
-0 '

l »

Der aM
f

I,relt-»(en Herl tat auf- ge

(s. Ablh. lj S. 14) haben wir sonst nur wenige gefun-

den. — Hat der Verlasser die schwierige Aufgabe, welche

der Componist Rückert"scher Lieder fast immer zu lösen

bat, nicht uberall glücklich gelöst, so kann man deshalb

21
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nur in so fern mit ihm rechten, als er sieh an einen

Dichter gewagt, von dessen so zahlreichen, ja fast zahl-

losen Gedichten verhäliuissmässig nur wenige sich wahr»
halt eomponibel zeigen, wahrend oft gerade die herrlich-

sten und werlhvollslen äusserst schwer in die Tonspräche
zu übersetzen sind nnd selbst den talentvollsten Compo-
nisten, der sich an sie heranwagt, nur selten einen völ-

lig genügenden Erfolg gewinnen lassen. Ausstattung gut.

Romances: I) „Je Taime enenre" et II) ,,La harpe bri-

see, de M. Bergtan. Berlin, chez Trautwein. No. I.

7% Sgr. No. II. 5 Sgr.

Diese französischen, mit untergelegtem deutschen

Texte versebenen Lieder sind ganz in der beliebten, pi-

qnanten Manier der neuesten französischen Modecompo-
nisten geschrieben und dürften bei Freunden derselben

sich Beifall erwerben. Namentlich ist No. 1 ein« anspre-

chende Composiüon in diesem Genre. Beim Vortrage bei-

der würden wir den französischen dem deutschen Texte
vorziehen. Die Ausstattung ist sauber.

Sechs Gedichte von Uhland, Mosen, Brentano n. s. w.
für eine liefe Stimme mit Begleitung des Pianoforte,

eomponirt von Otto Tiehsen. Op. 22. Berlin, bei

Bote und Bock. Preis % Tblr.

Die meisten dieser, grösstenlbeils ernsten Lieder müs-
sen wir, wenn auch niebt ausgezeichnet, doch woblge-
lungen nennen. No. 2. „Ström' sanft, süsser Afton" (ge-

dichtet von Burns) ist zart nnd ansprechend nnd dabei

nicht ohne Scbwnng gehalten. So aneb No. 3. „Der Un-
genannten" von Unland. No. 1 etwas steif nnd schwer-
fällig, und No. 6 „Der Spinnerin Nacbllied" nnd „Nacbl-
reise" athmen herben Trennnngs- undSehnsurblsscbtncrz.
In No. 4. „Andreas Hofer's Tod" von Mosen, ist der
Text vom Componisten wohlgelrofTen. Bei No. 5 „Der
23. Psalm" will uns die fortlaufende Sechzebntheil-

fignr nicht zweckmässig erscheinen. Wir hätten an
des Verfassers Stelle lieber die Begleitung im gebunde-
nen Style gehalten. Offenbar giebt die gewählte Beglei-

tungsfigur der Composition einen Anstrich von Unrohe,
der dem Texte fremd ist. Ausstellung gut. Dr. R.

Nachrichten.

Prag. Iq unserer Oper haben die letzten zwei Mo-
nate statt einer Neuigkeit nur einige Unpäßlichkeiten
simmtlicher Mitglieder gebracht, nnd die Vorstellung der
„Lucreiia Borgte," womit man den ersten Theaterbesuch
des Erzherzogs Carl mit seiner Tochter der Erzherzogin
Marie Caroline (welche hier als Aebtissin des Theresia-
nischen Damenstifies installirt wurde) feierte, schien die
Znbörer mehr in ein Krankenhans, als in eine Knnstan-
atalt sn versetzen. Nor der „Blitz" wurde neu in die
Scene gesetzt nnd vor einem sehr vollen Hanse freund-
lichst aufgenommen. Dem. Grotter (Henriette) excellirte,

wie immer. Herr Demmer earikirte seinen Engländer,

J
wie immer. Mad. Podhortky war trefflich bei Stimme

|
nnd sang die reich colorirle Partie der Mad. Darbet mit

frappanter Virtuosität, Herr Damke gab den Lionel zum
ersten Male nnd war im Gesänge recht lobenswerlh, lei-

der aber reicht sein Gefühl, wie sein Antheil an der Si-

tuation nie über die Noten hinaus, wesbalb er atets in

der RecHativoper im vorteilhafteren Liebte erscheinen

wird, nnd besonders ist er mit der Prosa — deren Stu-

dium ihm gar nicht genug empfohlen werden kann —
noch immer bedeutend brouillirt, verspricht sich sehr oft,

und wird mitunter unverständlich. In dem berühmten
Duett, der Hauptnammer des Ganzen, erreichte er seinen

Vorgänger nicht, dessen wenige schöne Töne bier gerade

\
Effect machten, und wurde von Dem. Grosser sehr ver-

dunkelt,

„Die Monlecchi und die Capnlelli" wurden zum
Vortheile der Dem. Therese Schwarz zum fünfzigsten

Male gegeben, welche darin den Romeo zum ersten Male
sang, and wenn wir offen gestehen, dass diese Leistung

einen minder glänzenden Erfolg hatte, als ihr Orsini in

der „Lvcrezia Borgia," so ist dabei doch nicht zu leug-

nen, data diese zweite Rolle als ein bedeutender Fort-

schritt in dem Kunstleben der liebenswürdigen nnd ta-

lentvollen Sängerin anzusehen ist. Maffio Orsini ist eine

Allpartie, aus wenigen Nummern bestehend, zn deren

genügender Darstellung nur eine hübsche Stimme, ein ge-

bildeler Gesang nnd eine angenehme Persönlichkeit gehören

;

überdies halten wir diese Partie früher nur von einer

Künstlerin gebort, deren äussere und innere Individuali-

tät nicht dafür passl. Dem. Schwärs besitzt alle genann-

ten Mittel im hoben Grade, und überraschte noch dazu

durch das seböne Talent, das sie im Spiele zeigte ; es ist

also leicht zu begreifen, dass sie darin — zumal als er-

stem Versuch — Furore machen musste. Romeo ist eine

umfangreiche Mezzo - Sopran - Partie, und wer nur einige

musikalische Kennluiss und Erfahrung bat, weiss, wie
gefährlich jedem Künstler solche Rollen sind, deren Um-
fang nicht von Natur in seiner Kehle liegt, wo er

Chorden anschlagen muss, die ibm schwer werden, oder

die er durch Transponirung ersetzen muss. Dazu kommt,
dass wir den Romeo von mehreren der ersleren Künst-

lerinnen, namentlich den beiden llcinefeitcr, der Pixis und

Schröder- Devrient"), gesehen haben, und es ist daher

Alles, was billiger Weise zu erwarten sland, dass Dem.
Schwärs, welche in Gesang und Spiel die Rolle wacker
durchführte, sieb nach solchen Gegenständen der Verglei-

chung ehrenvoll behauptete und wiederholt mit und obne
Dem. Grosser hervorgerufen wurde, welche die Ginlietta

diesmal schöner nnd ausdrucksvoller, als je, sang nnd
spielte. Herr Schätky halte statt des erkrankten Herrn
Strakaty die kleine Rolle des Cspulet übernommen, nnd

*) Sabine Heixefttter ist darek rasches aad eoergisehaa Vor-
trag der Sartita untibertr«ITen geblieben, womit sie bei ihrer

erstea Erscbeiaaeg Paklies a> aad Kritik gleichsam verblüffte

aod verblendete, and welche die meisten ihrer Nachfuhr rio-

oen ia ta Isrngssosem Tempo Sanges. Die Pixis war im Gan-
zes am Meiatea Italiener , aad »achte mit eioselaen leiden-

sehsniiehea Steiles Farore, die vor ihr kaara bemerkt wer-
den wareo. Die Schröder - Dtvritmt kennt« den Jetstee) Aet
frei nach Bttlini atnn... d* sie sieh deaaatbea »irklieb seihst

omschnf.
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Herr Emminger sang heule den Lorenzo — zomal im
ersten Acte — gani ausgezeichnet. Das Haus war sehr
voll und ziemlich erregbar.

Seit Mooaleo hören wir von der Aufführung der
„Linda di Cbamounix" und von einer neuen Mise en
scene des flomnfscben „Teil" reden, aber — es bleibt

immer beim Reden

!

Im zweiten Thealer machte ein Herr Knopp seinen

ersten theatralischen Versuch als Walter in dem „ Ge-
heimnis*," Singspiel in einem Act, Musik von Solie, ans
dem Französischen frei ubersetzt von C. Herklots. Herr
Knopp, ein Schüler des kunstreichen Tenoristen Binder,

hat eine metallreiche, jugendliehe Bruststimme, die frei-

lich noch weilerer Ausbildung bedarf, derselben aber auch
wertb und fähig ist, und die er, bei der gnten Vorbil-

dung, die er offenbar bereits erhalten, sich auch leicht

und bald erwerben dürfte. Was das Spiel betrifft, so

spricht Herr Knopp sebr gut, und der Anfänger wird nur
in den Bewegungen sichtbar. Er erhielt reichen Beifall,

den er wahrlich nicht seiner Partie — die undankbar und
unmelodiös ist, wie die ganze Oper— , sondern vielmehr

seinem Vortrage verdankt. Herr Feütmantel gab den Be-
dienten Thomas sehr brav, und auch Herr Jutt (Hofralh)

war im Spiele recht wacker; mit der Stimme will es bei

Beiden nicht viel sagen. Dem. T&»n?r(Hofrälhin)passte mit

ihrer woblgeschutten , aber kleinen Stimme nicht recht

Tür den weiblichen Olello, den sie darzustellen hatte,

dagegen hat Dem. Negadky (Angelica) eine kräftige,

kerngesunde Stimme, doch ganz ohne künstlerische Aus-
bildung.

Mad. Catharine Pvdhorsky bat auch zu ihrem böh-
mischen Benefiz statt einer Oper ein Potpourri (!) ge-

wühlt: „Die Wechselbililer, oder jede Minute etwas An-
deres," worin sie die grosse Arie aus dem „Zweikampf"
vortrug. Ihre Schülerin Fräul. v. Gränwatd sang die

grosse Arie der GiulielU aus den „Monteccbi und Capu-
letli," und mit ihrer Lehrerin ein Duett aus „Norma."
Fragmente ans den Opera: „Das Nachtlager von Gra-
nada," „Der Pirat," „Die Zaubernöte," „Der lustige

Schuster," die Ouvertüren zu „Norma," zu „Wilhelm
Teil," und einige Schauspiel- und Posseosceneo füllten

den übrigen Tbeil des Abends aus.

Die interessantesten Coneerle der Saison sind ge-

wöhnlich die des Conservatoriums der Musik, und in die-

sem Jahre erhöhete der Umstand, dass Direcior iiittl sein

jugendliches Musikcorps zum ersten Male comiuaudirte,

die Theilnahme in so hohem Grade, dass wir — trotz der

in Prag wenig beliebten Mittagsstuode — seit Liszt den
Platteiasaal nicht ao überfüllt gesrhen haben, als diesmal.

Auf ausdrückliches Verlangen der Vereinsdirection

(so meldete uns der Anschlagzettel) wurde die erste Ab-

teilung des ersten Concertes mit der so bekannten als

beliebten Jagdsyrophouie von J. F. Kitll eröffnet. Ein
schallender Jubelgruss empfing den jungen Capellmeisler,

ab er die Stelle betrat, wo wir seit Jahrzebenden einen

Greis zu sehen gewohnt waren, und verkündete gleich-

sam die Zustimmung aller Musikfreunde zu der glückli-

chen Wahl der Vereinsdirection. Die geistreiche und le-

bensvolle Composition wurde, trefflich ausgeführt, mit al-

lem Interesse einer Neuigkeit aufgenommen, und Direcior

I Rittl am Schlüsse stürmisch hervorgerufen. Wenn der
I Empfang seiner Person galt, so kann er dagegen den

;

Schlussappiaus mit voller Zuversicht seinem Werke und
seiner Leitung des Orchesters zuschreiben. Der Referent

der „Bobemia" macht die Bemerkung: Diese Jagdsym-
phonie sei eigentlich ein Seilenstück zu Beethoven'» Pa-
slorabynpbooie und habe mit derselben auch die Aehn-
lichkeit, dass an der Spitze der einzelnen Sätze Ueber-
st'hriften sieben — so an jener des ersten : „Aufruf —
Beginn der Jagd." Auf einen langgchaltenen Trompeten-
ruf folgt ein munterer, von vier Waldhörnern ausgeführ-

ter Satz, der bald in ein heftig bewegtes Thema über-

geht, welches dem ganzen ersten Allegro zur Grundlage
dient. Ist aber der erste Satz ganz und gar reges Leben,
so ist dagegen der zweite, wie auch seine (Jeberschrift

anzeigt, durchaus Ruhe. Sahen wir dort die ganze Jagd-

gesellschaft in wilder Hast, so sehen wir hier einen ein»

zelnen Jäger, der in einem einsamen, frischen Wald-
grunde auf weiches Moos gelagert, träumerisch in den
voruberrieselnden Bach starrt. Dieser Gegensatz ist von
der glücklichsten Wirkung, und lässt auch das darauf-

folgende Scherzo (Gelage, Esdur, %) um so effectvoller

erscheinen , bei welchem es so lustig und lebendig her-

geht, ala es bei einer Jagdmahlzeit nur immer der Fall

sein kann. Die Blasinstrumente geben ihre Jagdabenteuer

zum Besten, aecompagnirt von einigen Verwunderungslauten

der Streichinstrumente; vermutblich wird (wie bei sol-

chen Gelegenheiten immer) etwas aufgeschnitten. Signor

Oboe aber wird nach seiner Erzählung von der ganzen

Gesellschaft im Tulti forlissimo ausgelacht, was ihn, da

er im ersten Salze zwei Mal sehr entschieden entgegen-

|

getreten ist, und also das Recht hätte, ein Wort einzu-

reden, sehr kränken muss, um so mehr, da das Ausla-

chen auf dem gellenden kleinen Nonenaccorde von B ge-

schieht. Doch male sich Jeder das hübsche Bild nach Gut-

dünken aus, wie man sich ja auch bei dem Bauernlanze

in der I'astoralsymphonic eiue Menge allerliebster Details

denken kann. Das Finale schildert den Schluss der Jagd,

und ist unter allen vier Sätzen vielleicht der geistreichste

und in der Form interessanteste. Uebcrhaupt ist an dem
ganzen Werke die klare Uebersicbtlichkeit der Form, so

wie die Sicherheit, mit welcher der Componist auf Das,

was er will, so zu sagen, mit drei Schritten losgehl und

es mit fester Hand ohne Ceremoniecn ergreift, nicht ge-

I nug zu loben. Die zweite Abiheilung brachte zuvörderst

ein Divertimento für die Oboe von F. A. Kummer,
vorgetragen von Cblettm Müller (wie bei allen Andern)

als erster Versuch, der aber unter die geglücktesten ge-

zählt werden muss, die wir jemals im Institute gehört

haben. Herr C. Müller bat nicht nur einen schönen Ton
und bereits eine bedeutende Virtuosität auf seinem Instru-

mente erworben, sondern zeichnet sich zugleich durch

Geist, Gefühl nnd Geschmack im Vortrage aus, der bei

fieissigem Studium einmal einen grossen Oboisten erwar-

ten lässt. So sehr ich gegen das Hervorrufen der Zög-

linge eingenommen bin , welches gewöhnlich mehr die

Eilelkeil, ab das künstlerische Fortschreiten erweckt, so

mussle ich doch den reichen Beifall, der dem jugendli-

ehen Oboisten gespendet wurde, nur als verdient aner-

kennen. In dem - etwas langen — Concertino für die
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Violine von Ralfiwoda zeigte Frans Hiemel* ein botf-

nung« volles Talent, und zeichnete sieb besonders durch

ein recht nelles Staccalo aus. Das einzige Gesangslück

des Concerles war: Becilativ und Cavatine aus „Linda di

Cbamouoix" von Üonisetti, vorgetragen von Fräul. Anna
r. Riese, welche, obgleich sicbllicli unwohl, doch durch

jugendlich angenehme Stimme, cleganleu Vortrag und

zierliche Coloralur erfreute. Den ScbJuss machte die Cou-

cerlouverlure : ,,Dic Fingalshoble " von Felix Mendels-

sohn Bartholdy, ein solides, tief gedachtes Werk, wie

Alles, was man von dem Tondichter des „Paulus" er-

warten bann; doch scheint es, das» man — zumal der

Laie — diese Composilion öfter boren müsse, um ganz

in die Intentionen des Meisters einzugehen. Die Ouver-

türe wurde lau aufgenommen, worüber sich der künst-

lerische Referent der „Bobewia" etwas erzürnt. ,,0,

ineine Prager," ruft er aus, „warum habt ihr mir das

gclhnn? Mozart hat freilich gesagt: „Die Böhmen ver-

sieben mich ! " und das bat Euch in der musikalischen

Well in gar guten Geruch versetzt, aber bedenkt, dass

auch Eau de Cologue nach und nach verduftet. Der ge-

ringe Erfolg von Gluck'* „Ipbigenia" im vorigen Jahre,

und der geringe Erfolg von Mendelssohn 's „Fingalsböhle"

in diesem, ist für eine Stadt, die im Kufe musikalischer

Gompelenz steht , keiue Ehre !

"

Das zweite Concerl des Musikvereins, welches, uro

einen grosseren Baum zu gewinnen , im Saale der So-
phieninsel abgehallen wurde, erhielt eia erhöhtes Inter-

esse durch den Besuch der Erzherzoge Carl, Stephan und
Carl Ferdinand und der Erzherzogin Marie Caroline. Der
Referent der „Dohcroia" meint, vor dem Sieger von As-
pern hätte mau eigentlich nur die ßeethopen'tche „Sio-
fonia croica" aufführen sollen.

Das Programm brachte nebst der grossen Symphonie
(No. 2 in Ddur) von L. van Beethoven noch ganz zum
Schlüsse ein neues Werk , dem ein guter Name voraus-

ging : Ouvertüre „Nachklänge von Ossian" von JV. ff.
Gade, welcher, dem Vernehmen nach, von den Capell-

meistern Friedrich Schneider in Dessau und Ludwig
Spohr in Cassel als erwählten Schiedsrichtern, unter zehn
eingesandten Conipoxilionen der vom Kopenhagener Mu-
sikvereine ausgesetzte Preis von 25 S|>tzie<>iiucaleu zuer-

kannt wurde. Bei der trefflichen Produclion dieser aus-

gezeichneten und schwierigen Composilionen meinte man:
noch mehr, als das reine Ausspielen, macht den wackern
Jünglingen und ihrem Leiter und Lehrer Director liittl

das Zusammenspiel, das sich wechselseitig Verstehen, die

treffliche Auffassung der Composition Ehre. Die Ouvertüre
von Gade Iheille ein gleiches Schicksal mit jener von
Mendelssohn , mehr von den Kennern , als vom Publi-

cum gewürdigt zu werden. Die Concertanles der zwei-
ten Abiheilung waren 1) Conccrlino für das chromati-

sche Waldborn von F. C. Fuchs, vorgetragen von Fr.
Klima. — 2) Air varie für die Clarinelle von F. Baer,
vorgetragen von Stephan Erot — und 3) CoaccrtauU
für zwei Violinen von J. fF. Ralliwoda, vorgetragen
von Johann Pctrak und Frans Rxiha. Alle vier Zög-
linge gaben erfreuliebe Hoffnungen, wenn sie gleich nicht

so frappirlen, als C. Müller im ersten Cancer!. Der
reichste Lohn für sein schönes Konslslreben wurde dem

Director Kiltl dadurch so Tbeil, dass ihn der Erzherzog

Carl naeh dem Concerl zu sieb berufen Hess, um ihn in

den freundlichsten Worten seiner Zufriedenheit zu ver-

sichern, in welche auch der Erzbcrtog Stephan einstimmte.

Das Concerl zum Besten des Vereins zur Unterstü-

tzung der Hauaarmen schliesal sieh an die Concerle des

Conservatoriums an, da dieses demselben das Orchester

; bietet, welches, die Begleitung der Concertanles und Ge-

sangpiecen ungerechnet, abermals zwei classisebe Compo-

|

silionen mit gleichem Erfolge vortrug, nämlich: Sympho-

nie in Esdur von Masart, und die Ouvertüre zu dem
Ballet: „Die Geschöpfe des Prometheus," von L. van
Beethoven. Director RHU, der nach der Symphonie laut

und einstimmig hervorgerufen wurde, bat in der kürze-

sten Zeil sechs grosse schwierige Toitslücke emsludirl,

und zwar mit den Schülern von der Aufnahme 1MU, die

erst seit den Ferien 1843 die EiisciuluVübungen frequen-

tiren; man kann ihm daher weder Beifall noch Bewun-
derung für Dasjenige vorenthalten, was er iu wenigen

Monaten aus seinen Zöglingen gebildet hat, die mit dem
frischen Jugendfeuer zugleich die höchste Präcision, Klar-

I beit, und wo es Nolb thul, Mässigung vereinigen.

Ausserdem hörten wir in diesem Concerle noch Va-

|

riationen für die Violine, componirl und vorgetragen von

Herrn Joseph Czapek, absolvirtem Zögling des Conser-

vatoriums, in welchen er eine bedeutende Bravour eut-

wickelte. Die Composilion bat den gewöhnlichen Fehler,

wenn ausübende Virtuosen für sieb selbst schreiben : sie

ist zu sehr mit Schwierigkeilen überhäuft. Ferner ein

Sextett von Onslow , für Pianoforle , Flöte , Clarinelle,

Fagott, Horn und Contrahass, vorgetragen von Fräul.

Babette H immer und den Herren Spanner, Pisarsoioits,

Janalka, Gross und Urabie, und zwei Gcsang.lücke,

Arie aus der Oper: Guido und Ginevra von Halcry, ge-
1 sungen von Fräul. Kmilie Laos, und (auf vielseitiges Ver-

,
langen ) des Deutschen Vaterland , Männercbor von Ret-

|

chardt, vorgetragen von den Mitgliedern des Cäcilieover-

: eins. Fräul. ffimmer gehört unter die vorzüglicheren

Dilettantinnen unserer Stadl, und Fräul. Loot zeigte, seit

wir sie das letzte Mal hörten, bedeutende Fortschritte.

Beide Damen erhielteu die reichsten Beifallszeichen.

Das Concerl zum Besten des israelitischen Hospitals

Iirächte die beiden Ouvertüren zu Egmont und Oberon,

und als Concerlslück : Violinvarialieucn , rompnnirl und
gespielt von Regmund Dreyschock, der in doppelter Hin-

siefal verdienten Beifall davontrug. Herr Datnke bewies

in einer ffeher'schtn Arie aufs Neue, dass er vorzüg-

lich in der deutschen Musik heimisch sei. Nach dem vir-

tuosen Vortrage des /fdc&ca'scben „Maurischen Stand-

1 chens" durch Dem. Schwor» wollte der Beifall nicht

enden, und die junge Künstlerin war so gefällig, sieh

cum Pianoforle zu setzen und noch den Malibranschzn
„Ralaplan" mit eigener Begleitung als Zugabc zum Be-
sten zu geben.

Das Programm zu dem Concerle des Cicilienvereins

zur Unterstützung dürftiger Sludircnder brachte als Pro«
log die Ouvertüre, Marsch und Chor zu Rotsebue's „Hui-
nen von Athen" von L. v. Beethoven. Diese „Ruinen
von Alben" waren ein Festspiel, welche« Jiotsebue zur
Eröffnung des Pestber NatioDallhealer. schrieb, und worin
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er beweist, die Kunst sei n»cb dem Verfalle von Grie-

chenland und Rom zu den Germanien) und Panuoniern—
auf eioigen Umwegen ! — geflüchtet. Die Ouvertüre be-

ginnt ausdrucksvoll, verliert aber im Allegro an Hallung

und innerem Werth. Dagegen ist der Marsch und Chor

ganz vortrefflich. Mit lebhaftem Beifall wurde das „Sanctus

und Agnus 4 ' aus der Vocalmesse von Louis Spohr , für

zwei fünfstimmige Chöre und fünfstimmigen Sologesang,

au^enoinmeu, der sieb bei „Wanderers Nachtlied." Ge-

dient vou Goethe, für Sopran und vierstimmigen Männer-

chor componirt von Ferdinand Hiller, vorgetragen von

Frau). Louise Bergauer, noch steigerte. In dem treuli-

chen Concerl für Pianoforle in Dmoll mit Orcbesterbc-

gleitung von Mosart bewährte sich Herr IVilh. Deutsch

wieder als ausgezeichneter Pianofortespicler, und von den

zwei Liedern für vierstimmigen Männerchor: a) „Der
Jäger Abschied " »od Felix Mendelssohn Barlholdy,

b) Pisen Ceskä od Kalliwody musste das Letzlere wie-

derholt werden. Ein wahrhaftes: „Ende gut Alles gut"

bildete die Arie aus dem Oratorium „Messias" von Hän-
del, vorgetragen von Fräul. Thertse Schwärs, welche

die seltene Eigenschaft hat, classisebe wie modern« Mu-
sik gleich treffend und charactergemäss vorzutragen.

Die hiesige Tookünstlergesellschaft gab dieses Jahr

anter Mitwirkung des Cäcilienvereins im gräflich IVntd-

sfein'&chen Saale mit einem Chor- und Orcheslerperso-

nale von 200 Individuen zum Besten ihres Wiltwen-uud
Waiseninsliluts : „Paulus," grosses Oratorium iu zwei

Abteilungen, in Musik gesetzt von F. Mendelssohn Dar-

tholdy, zum vierten Male, welches sieb so fortwährend

in der Gunst des Publicums erhält, dass der ungeheure

Saal nicht nur überfüllt war, sondern manche Zuhörer,

ohne etwas gehört zu haben, sieb wieder entfernen muß-
ten. Die Soluparlicen hatten diesmal Mad. Podhorsky,

Dem. Schwärs und die Herren Emmitiger, Schülfcy und

Strakaty übernommen, nnd der vollkommenste Success

krönte eine Produelion, die mit den grossarligsten Mit-

teln unternommen wurde. Was Dem. Schwers betrifft,

so bedauerten wir nur, dass der Alt vou dem Tondiebter

so kärglich bedacht wordeu ist.

Die Schülerin des Consrrvatoriums Fräul. Anna t,

Hirse ist als erste Sängerin nach Lemberg, zwei andere

Schülerinnen dieses Instituts Dem. Franziska und Lud-
milla Stot* (welche während der Slagione di Carnevale

sn Triest waren) nach Odessa, und Fräul. Anna v. Grün-

wald nach Brünn eogagirt.

Carneval- undFastenopern u.s.w. in Italien.

(Forlset mog.)

Kirchenstaat.

Rom (Teatro d'ApoUo). Die zweite in Italien jetzt

lebende grö'ssle Sängerin, die Frezzolini (die erste ist die

Tadoüni, und eine dritte giebt es leider jetzt im bei pacse

niebt), ibr Gatte, Tenor Poggi, der brave Bassist Badiali,

die wackere Olivieri, der hier gebürtige gute Bassist Bai-

zar, die bereits fertige Scbieroni, waren die Haoptslnger

der Camevalastagione, die mit einem Fiasco von Seilen

I der Musik begann. Die Bealrice di Tenda des grössten
I der Maestri, des grossen Componisten der Norma, wie

die hiesige Rivisla Herrn Bellini nennt, fand, bei allem
Knnslaufwand der Frezzolini, am ersten Abend eine

sehr laue Aufnahme, die auch in den folgenden Vorstel-

lungen, mit allem Hervorrufen der Singer, der blosen
Musik wegen nicht glänzend war. Schon die Norma bat
viel Einförmiges aufzuweisen, sie wurde aber bierin von
der Bealrice weit, und vollends gar von den Puritani über-

treffen. Bollini's schon an sich schmachtende Persönlich-

keit nahm, von der Norma angefangen, an musikalischer
Müdigkeit in geomelriscber Progression zu, nnd er hat

keineswegs die dem Schreiber dieses einst mündlich ge-
äusserte Umwälzung bewährt, die er in der modernen
Oper mit der gross len Zuversicht hervorzubringen ge-

i dachte. — Herrn Verdi's Nabucodonosor mit der Sch Je-

ron i, der Olivieri, dem Tenor Vergani, Badiali und Bal-

. zar, zog ebenfalls wenig an ; die beiden Bassisten ragten

|
indesseu über die Uebrigen hervor. Am 24. Januar hatte

die Frezzolini ihr Benefiz mit dem zweiten und dritten

I
Acte der Bealrice, und dem zweiten der Lucrezia Bor-

gia (beide Opern ihre Steckenpferde) nnd wurde dreissig

Mal hervorgerufen ; das ganze Thealer war ein Geklatsch,

ein Geheul, ein Gebrüll: welch ein Dreiklang! An Blu-

menkränzen, Gedichten, Bildnissen u. s. w. fehlte es auch
nicht. Nach diesem Gepolter ging sehr bald darauf erst

der eigentliche Lärm an. Die Frezzolini machte ihren

feierlichen Aufzug auf ihrem dermaligen Favorit -Stecken-

pferde, auf Verdi's für sie eigens zu Mailand im vorigen

Carneval componirten Lombardi all* prima Crociata, welche

Oper ohne sie auf anderen Theatern seither kein sonder-

liches Behagen erregte, hier aber Furore machte und in

der die Frezzolini summt ihrem Gatten Poggi etliche und
vierzig Male hervorgerufen wurde. Diese lustige Comödic
abgerechnet, gab es auch auf dem

(Teatro Valle) wenig Lustiges, wiewohl inländische

und nach ihnen aneh ausländische Zeitschriften von dem
Fanalism und Enihusiasm aller auf beiden Theatern ge-

gebenen Opern sprechen. Donizetli's Don Pasquale machte

Fiasco , und in Fioravanti's erbärmlich verstümmeltem

Columella (ursprÜoglicb Polcinella) gefielen blos die am
Leben gelassenen paar Stücke von ihm. Sänger waren

:

der Buffo Sralesc, seine Tochter Amalie, die Cresci, Te-

nor Confortini, Bassist Nulli u. s. w., eine an sich leid-

liche compagnia di virluosi. Donizelti's Purioso mit der

Olivieri fand bei Fortana keine Gunst.

Die Zöglinge der Stngschule des Ospizio Apostolico

fübrlen unter der Leitung ihres Lehrers Angelo Scar-

dmelli im Carneval mehrere Male die Azione biblica: II

Vitello d'oro (das goldene Kalb) mit Musik ans den Com-
positionen von Mercadanle, Verdi, Ricci (Fcd.), Rossi

(Laoro), Vera u. A. mit Beifall auf.

Die am 12. Mlrz Statt gehabte Prämienvertbeilung

bei der Congrega/.ione da' Virtuos« al Pantheon , die so-

genannte Premiazione Gregoriana, wurde mit dem gross-

ten Pomp begangen, nnd bei dieser Gelegenheit eine vom
Maestro Gio. De Paolis eomponirte Canlale: Villoria deli*

arte crisliana sulP arte pagana aufgeführt. Vom Herrn

De Paohxt wurde bereits vorigen Frühling in d. Bl. bei

Gelegenheit seiner Oper Gismonda gesprochen.
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In den stets brillanten wöchentlichen musikalischen

Unterhaltungen de« Herrn Ludwig Landsberg Hessen

sich unter Andern der Pianist Frank aus Breslau und der

köoigl. preuss. erste Violinist Carl Eckert, wie auch der

Violoncellist Cantinelli mit starkem Applaus hören. Die

Vocalsümmen tragen die Baronin Fuhrmann, die Signora

Ciabatta und die Herren Da Porto, BargeUini und ßar-

tohtcci zu Aller Befriedigung vor.

Benannter Herr Eckert gab am 15. März im Pa-

lazzo Odescalchi eine Soiree musicale. Erster Theil : Quin-

telt für zwei Violinen, zwei Violen und Violoncell, com-

ponirt von Herrn Frank. Minnerchor. Stodien für Pia-

noforte, componirt und gespielt Ton Herrn Frank. Elegie

für Violine von Ernst, vorgetragen von Herrn Eckert.—
Zweiter Theil : Trio für Pianoforte , Violine und Violon-

cell von Hummel. Männerehor. Violinconcert von Beriot,

vorgetragen von Herrn Eckert. Die Blüthe einer ausge-

wäblten zahlreichen Gesellschaft von Einheimischen und

Fremden hatte hier Gelegenheit, nicht nur den trefflichen

deutschen Violinisten und Pianisten, sondern auch Herrn

Landsberg, eben so Meister auf der Violine, als auf dem
Pianoforte, zu bewundern. Diese schöne Soiree entsprach

vollkommen der allgemeinen Erwartung.

Die Damen Angelina Cignoxzi (s. Florenz) und
Rosalia Dargnani- Campbell wurden zu Ehrenmitgliedern

der hiesigen Accademia di S. Ceeilia ernannt.

Thalberg ist am 17. März aus Neapel hier ange-

kommen und bald nach dem Norden abgereist, milbin das,

was die Pariser Revue Musicale vom 24. März über ihn

sagt, aus der Luft gegriffen.

Herr Antonio Lanari, Sohn des bekannten Impre-

sario Alessandro, hat das dem Principe Aless. Torto~

nia gehörige Teatro Argenlioa, gewöhnlich Apollo ge-

nannt, auf acht Jahre gepachtet.

Terni. Für einen deutschen Capellmeisler und Com-
ponislen müssle es eine unglaubliche, aber eine achte car-

nevaleske Unlerballuog sein, wollte er, besonders in die-

ser Stagione, in all' den kleioen Städten eine Opernseban

halten, und allen den mangelhaften Orchestern, den er-

bärmlichen Chören, die meist keine Note lesen können,
allen den sonderbaren Sängervereinen, die meist grosse

Opere serie vortragen wollen, seine ganze Aufmerksam-
keit schenken; welch eine Parodie! Zum Glucke hört

man hier und da bei alldem singen, denn der Gesang ist

einmal hier zu Land einheimisch. So bat denn auch diese

durch den nahe hier gelegenen berühmten Wasserfall be-

kannte kleine Stadt ihre — zwei Donizetli'sche Opern

gehabt: die grosse, unerträgliche Maria di Rudenz und

die weit erträglichere Linda di Cbamouniz. Singer wa-
ren : die beiden Polidori , Margherita und Carolina ; Te-
nor Pozzolini, die Bassisten Taddei, De Santis und Buffo

Mattioli.

Fabriano. Zwei Donizetti'scbe Opern. In der Figlia

del reggimento waren: die Brambilla (Erminia, s. Pisa),

Tenor Comaisi und Buffo Marani die ausgezeichneten,

vornämlich Erstere, eine leidliche angebende Sängerin.

In der Lucrezla Borgia , welche Oper weit mehr geßel,

sang Bassist Gori.

Macerata. Drei Opern von dem bekannten Opern-
tauberer, Linda di Chamoonix, Figlia del reggimento und

Betty, wurden hier abscheulieh von den Sängern ver-

hunzt; ein nagelneuer Tenor, Namens Girolamo Antonio

Ancarani, wurde in seinem Benefiz nicht nur mit Beifall,

sondern anch mit Sonetten überhäuft!

Ancona. Donizelli's Linda fand eine bescheidene Auf-
nähme mit der Cosentino, der Toderi , dem Tenor Sol-

dini, dem Buffo Mancinelli und den beiden Bassisten Ma-
nari und Matloni; desgleichen Ricei's (Fed.) Prigioni di

Edimburgo. In beiden war indessen die Prima Donna die

am Meisten applaudirle, und die Znbörer hatten Recht.

Treja (mit dem Namen Monleccbio gleichlautend, on*
gefähr zwei Miglien von Loreto). Und auch hier eine

Oner! — Man gab Rieci's Chi dora vince, und Coppo-
la s Nina pazza per amore
Agoslinelli, der Tenor Seb

Die Prima Donna biess Eloisa

basliano Pavoni, Beide aus Fa-
briano = die einzigen leidlichen; Bassist Luigi Giaco-
bini, ein Dilettant; Chöre, Orchester: basla!

Orvieto. Zahlreiche Freunde applaudirlen hier unge-
mein die neue Opera seria: / Pirati di Cadice, delta

Maestra Orsola Aspri de' Conti Cenci Bolognetti aus
Rom, ond aus der Allgem. Musikal. Zeitung so ziemlich

bekannt. Der Crescimbeni war ihre Rolle wenig anpas-
send; desto mehr that sich Tenor Carmelo Deila Longa
mit schöner und starker Stimme hervor. Der gerade hier

anwesende Anfangrrbassist Enrico Topai musite einen An-
dern ersetzen. Buffo Luigi Malagrida war der Beste.

Fuligno. Die Ferrarini-Buscbieri aus Bologna, eine
wenigstens erfahrene Sängerin, der nicht üble Tenor Pau-
lin und die Bassisten Griffoni, Brutli, befriedigten ohne
Weiteres io Dooizetli's Marino Faliero; aber die Linda
di Cbamounix entzückte und die Ferrarrni machte fast

Furore.

Pesaro. Nachdem Donizelli's Linda Fiasco gemacht,
geGelen Pacioi's Saffo nnd Mercadante's Giuramento. Die
brave Steffanone (Schülerin der Bertinotti) , die fertige

Altistin Santotini, der unpässliche Tenor Talestri nnd Bas-

sist Cotari ihalen ibr Mögliches. In der zweiten Oper
debütirle ein neuer Tenor, Giuseppe Spagtiardi (sehr be-
fangen) und fand Aufmunterung.

Cesena. Das kleine Theater in Casa Masini wurde
mit dem Don Desiderio vom Principe Pooiatowsky und
zum Theil mit guten Virtuosi: Ade Ii na Calvori, Raffaele

Damiani, Pompeo Ceccarelli und Boffo Giuseppe Ferlini,

bescheiden fröhlich eröffnet. Nach einer kleinen, im Thea-
ter Statt gehabten Feuersbrunst wurde es abermals mit
Mercadante's Elisa e Claudio lustiger, als zuvor, eröffnet.

Forli. Nebst der Comödie ergötzte das Publicum Do-
nizelli's Gemma di Vergy, worin die hübsche Zagnoli,
Tenor Cimino und der Anfängerbarilon Carlo Cortcsi sieh

tüchtig beklatschen dessen.

Raveuna. In DonizetÜ's Figlia del reggimento wa-
ren die Polani, Tenor Ramoni nnd der brave Buflb Lau-
retli die Glaozpuncte. Der famöse Rataplan machte das
Auditorium vor Entzücken beinahe verrückt. Unglückli-

cherweise wurde die Polani ganz anvermulhet von den
Blattern befallen, und eiligst durch die aus Bologna hier-

her gekommene Dabedeilhe ersetzt. Man gab Ricei's Or-
fanella di Ginevra mit wenig gutem Erfolge. Zur gröss-

ten Freude der Zuhörer betrat die bald hergestellte Po-

lani abermals die Soene in benannter Donizetli'scher Oper.
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Ferrara. Dass die heutigen Sauger, verzüglich mann-
lieben Geschlechts« auf die Opera bufla, die sie nicht mehr
za singen verstehen, verächtlich berabblicken, wird Nie-

manden auffallen : eine höbe oder gar höchste Rolle sagt

ihnen mehr zu. Dass aber mancher Stadt hier za Lande
im Carneval die Opera bufla mit Wasserscheu beinahe

gleichlautend sei, diese Unheimlichkeit ist wahrhaft son-

derbar, noch dazu, wenn die wirkenden Virluosi zu jener

Musikgallung zum Tbeil geeignet sind. Weder Rjcci's

Esposli, noch dessen Chi dura vince, mit der braven Leva,

dem Tenor Paglieri und den Bassisten Bonaibus und Go-

rin erquickten die Zuhörer, bei allem tbeilweise den Sän-

gern, besonders der Leva, geschenkten Beifalle. Van
seufzte nach der monoton ächzenden und klagenden Bea-

trice di Tenda del Maestro Bellini. Da aber kaum die

Leva in dieser Oper die Hände in Bewegung zu setzen

vermochte, verflel man auf die Tambouroper, auf Doui-

zetli's FigJia del reggimento, die '/« Furore und % Fiasco

machte. In beiden Opern sang Tenor Sangiorgi mit ge-

ringem Erfolge.

Ptrsiceto. Eine neue Prima Donna, Matilde Rai-

mondi aus Bologna , betrat hier zum ersten Male die

Bühne im Eisair d'amore und Chi dura vince. Geklatscht

wurde recht wacker, aber....

Budrio. Eine Enrichelta Zani aus Bologna, ein Te-
nor Caspare Gamboggi u. s. w. versuchten sich hier in

Donizetü's Lucia und Furioso; die Aufnahme war bei-

nahe glSnzend, nur wünschte man dem Bassisten Gbirar-

dini , etwas minder barsch zu singen und zu agiren.

Chüre, Orchester, Decoraiionen —

.

Bologna (Teatro Comunale). Die D'Alberti, Tenor
Malvezzi mit hübscher Stimme, der bekannte Buffo Cam-
biaggio, Bassist Soarez und Bencicb waren ihrer Sache
gewiss in Cambiaggio's beiden Steckenpferden: Ricci's Chi

dura vince, und Fioravanli's übel zugerichtetem Pulci-

nella (hier Columella). Letzterer, besonders mit seinen

blos geniesabaren am Leben gelassenen zwei Origioalnum-

mern, war die Oper der Stagionc und füllte am Meisten

die Tbealercasse. Einen tragikomischen Ausgang nahm
Goecco's alte Opera bufla: La Prova dell' Opera seria,

die gewiss die beiden vorausgegangenen aufwiegt. Wie-
wohl ebenfalls Cambiaggio's Steckenpferd, erlebte sie blos

eine einzige Vorstellung.

Gros-sLcraogthumToscana undllerzoglhom Lucca.
Florenz (Teatro alla Pergola). Die sattsam auf diesem

Thealer gehörte, ursprünglich hier für die berühmte Inger
von Donuelli geschriebene Pariaina erregle diesmal gar
keinen Gefallen mehr. Die Barbieri- Kini = TilelroUe,

Herr Musich = L'go, Scbasiiano Roneoni=Azzo (gros-

ser Singer and grosser Dislonirer) , Mira! = Erneslo,

landen kaum dann und wann einigen Beifall. Verdi's Na»
bncodonosor, worin Tenor Laccnesi Herrn Musieb ab-
löste, und auch die Cignozzi wirkte, zog weit besser an.

Die vorigea Sommer von dem Anfängermaestro Peri für

seine Vaterstadt Reggio componirte Oper Dirce machte
auf der Pergola weder kalt , noch warm. Herr Peri hat

•ich auch anlangst mit einem Violinquarlett versacht, das
bei Ricordi in Mailand im Drucke herausgekommen ist,

aber nicht gelobt wird. Anfang* Marz übernahm Herr

De Bassini die Titelrolle im Nabucodonosor, und sang dar-

auf ebenfalls in Gesellschaft der Brambilla, der Tenor«
Roppa und Castellau in Pacioi's Fidanzata Corsa, welche
Oper ebeu so, wie nachher die Bianca di Santa Fiora von
Herrn Grafen Ulla, wenig gefiel.

(Teatro Leopoldo.) Hier geschah ebenfalls der An-
fang mit einer Donizelti'schen Oper, und zwar mit der
Gemma di Vergy, die mehr Anklang, als seine Parisina

auf der Pergola, fand, wozu die hübschen Stimmen der
Bertolini- Rafaelli und des Tenors Caggiati das Meiste
beitrugen; Bassist Valentini-Canuti machte sich durch
guten Gesang bemerklich.

(Teatro Goldoni.) Rossini's Cenerenlola wurde hier
leidlich von der Triulzi, dem Tenor Zamboni ond den Bas-
sisten Tofani und Ferra nti gegeben, desgleichen Columella
und Elisir d'amore, in welcher letzten Oper der Buffo

Lnzzi und die Französin Bertucat sangen, die aber viel-

leicht besser tbun würde, bei ihrer Harfe za bleiben,

worauf sie Meisterin ist.

Der Grossherzog bat Mozart'* jüngerem Sohne zu
Wien für die ihm überschickte Partitur der von ihm bei

Gelegenheit der Errichtung des Monuments seines Vaters
zu Salzburg oomponirlen Cantale eine prächtige goldene
Medaille zusenden lassen, die auf einer Seile das Bildniss

des Grossberzogs, auf der andern Seile die Inschrift: AI
maestro W. A. Mozart enthält.

Licorno (Teatro Rossini). Incredibile diclul Doni-
zelti's Linda di Cbamounix, seine Wiener Gloire, diese

Linda, welche das schon wankende Forlbestehen der ita-

lienischen Oper in jener Hauptstadt aufrichtete, wurde
hier sehr monoton befunden, und mit einem Fiasco nach
Hause geschickt. Die Ercolani, die Altistin Angri, Tenor
Teste, Hassist Del Riccio und Buffo Boccomini waren frei-

lich von einem viel geringeren Caliber, als jene, für

welche ursprünglich diese Oper in Wien geschrieben wor-
den ; einiger Beifall fehlte ihnen bei alldem nicht. Einst-

weilen nahm man seine Zuflucht zu den in Neapel ge-

bräuchlichen Harlequin-Academieopern, d. h. erster Act
der Linda, Arie aus Vaccaj's Zadig ed Astartea, Duell aus

Mcrcadante's Elena da Fellre, Arie aus Roberto d'Evreux,
Duett aus Cbiara di Rosenberg; welch eine heterogene

Pastete! Wer von einem solchen Ohrenschmause keine In*

digestion bekommt» bat wahrlich einen starken musikali-

schen Magen. Zum Glücke gab man bald Fioravanti's Co-
Inmella, der einen Fiasco verdienterweise machte. Mcr-

eadante's gesangarme Vestale gefiel mehr, als die Linda

nnd Columella, mit dem sie bald abwechselte, um auch

dem Buffo Boccomini sein Recht zu lassen.

(Ferttetsoag folgt.)

Feuilleton.
Der jeage , ntapolitanisrbr rinoi»! Michel slngelo Iiutto

hat le in Potsdam * II. Mai die Ehre, lieh vor dem Honig aad
der RSaigia , 10 wie vor den Prioaea, fciirea fa laatea uod die

«thmrifljelb»fi<riten Veraicbereegea ihrer Zafriedeaheit untl ilirer

Aoerkettatg eeiaer Fortacbrilte an eapfaagea. Der jaage Vir-

tual wird aäcluteo* Beriia rcrlasaca aod sieb v»a dort I

Iib begebca.
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Dur FUttitt MoriU TkM aal Berit« IlMt »ie* in 36. April

im Hefthealer zu Darmstadt bore« «od befriedigte sowohl durch

die Wahl feiner Coocerlitüeke , nls nach durch leise Ferligkeit

Did besonder! durch seinen seelenvollen Vortrag; er wurde von

dem Tür die aehliee JuhreszeU verbkltnissmissig sablrelebea Audi-

torium mit reichliche» Beifall belohnt.

Bei den diesjiibrlgen aiederrbeioischee Mnsikfeit za Cöln (vgl.

diese Blätter S. 295) werden Med. Schröder- Derrient, die Herrca

Mantitis, Slaudigl and Erl mitwirken; dnsselbe wird an des bei-

den Pnogstreiei-isgea gehalten werde« und dabei lländ»f$

Jepbi» und Bttthovtn't Mim lotemnis (Odor), Motart'i Cdur-

Symptu nie Bit der Sckluisfoge und eine Hymne von C/ttrubini

zur AuQukrung kommen. Der Preif für die Eintrittskarte ist für

jeden Tag a» 2 Tblr. feitgeaetit (Kr beide Tage mummen 3 Thlr.).

Dies ilt ein wunder Fleck der bisherigen grossen Mosikrr«te. S«

lann et nur den \V'«.hlh«ben Jen verstauet iat . daran Theil au

i Feite ihre Bestimmung doxcbsus nicht erfüllen.

In Stattgart soll ein neuei Theater aaeb dem Muster den

Dresdener erbaat werden , der Koaig bat daiu eine Sanne Ten

SW.000 Fl. aosgesetat.

Der Professor und Aeadeaiker Sehajkäutt biclt an 20. April

Vor-

_ über ( a Metart ia Besag auf »ein

ger." Zu Erläuterung de* Vortrags wurden versc
sikstüeke aufgeführt; so — etwas weil ausholend — ein indisches
Lied nit Seaskrittext , welches, den Berichlea uaeb , nit unserer
heutigee lli-ludieriibrung viel Aefcolicbkeit hasitat, ferner eine Art«
von Caldera nit zwei obligaten Alt- und Tenoraooauuea » Stacke
aus Glueh'i Alceite, Motarft Du« Jana und ZauberilSte j mehrere
kleine Composiliooen von Mozart und sVee/Acipeii ; dann —— des
Gegensatzes wegen — eine Donittttt'tebt Arie ; endlieh znn
Schlosse Mozart"i Caolatei „Die ihr des ueermetslicben Welttll's
S<-hiipfer ehrt," gesuagea von Hartinger. Pentenriadtr leitete das
Orchester und begleitete am Piaooforte.

In Paris betrug die Bruttoeinnahme in dem mit Ostern been-
deten letzten Tbenterjnhre no siinn Hieben Thealern mummen
8,170,000 Fr., zwei Millionen mehr als vor sehn Jahren.

In Pari* ist es nicht mehr gestiftet, Stücke vom Reperteir
der franzütisehco Theater nls Opern behandelt anfdns TheAtre ita-

liea tu bringen, nnd es dürfen daher auf letzterem mehrere Opern
von Bttiini und Domüeiti niebl mehr aufgeführt werden. Serito
hat jedoch in einen Schreiben nn den Direclor der italienischen

Oper denselben ermächtigt, die „Nachtwandlerin " nnd den „Lie-
hestrnnk," deren Stob* ans Stücken von ihm entlehnt ist, fortwih-

" aufzufahren, nnd sieb nUer

Ankündigungen.

Wichtige Musikwerke,
welche kürzlich im Verlege von.

nreithopf # Härtel in Zeipxig
erschienen lind.

Mendelssohn Bariholdy, F., Dritte Sym-
phonie, in Amoll, für Orchester. Up. 56.

In Parlilur Preis 5 Thlr. — Ngr.

Id Stimmen „ 7 „ 15 „
Im Clavierausznge zu i Händen. 3 — „

Qade s IV» W«« Zweite Symphonie, ia Edar, für

Orchester. Op. 10.

Ia Stimmen Preis 6 Thlr.

Im Clavierauszuge zu 4 Händen „ *

§Chumann, K.. Symphonie für Orchester. Op. 38.

In StimmenT: Z Preis 6 Thlr. 15 Ngr.

Im Clavierauszuge zu 4 Händen. ,, 2 „ 10
_ — Quintett für Pianoforle, zwei Violinen, Bratsche

and Violoncell, in Esdur. Op. 44. Preis 3 Thlr.

Spotir, Ei.. Der Fall Babylon*. Oratorium in zwei

Abteilungen.

Partitur Preis 15 Thlr. — Ngr.

Solo- und Chorstimmen 5 „ — „
Orcbeslerstimmen „ 12 „ — „
Ciavierauszug , 6 ,, 15

Ularx« A« sV») Mose, Oratorium aus der heil. Schrift.

Clavieraussag - Preis 7 Thlr. — Ngr.

Chorstimmen , 3 „ 10 „
niendelKKohn Bartholdy, F., Musik zu

Shakspeares SommrrnachUtraum.
Vollständiger Ciavierauszug (zu 4 Händen) vom Cont-

ponisten Preis 5 Thlr.

Sin^slimmeii 1

Im Verlage ron Ed. IjIMi«» in Ascherslehen ist

nea nnd durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Liederbuchfür Turner. Heraangegeben
von IV. LootT, Direclor der hükerea Bürgerschule zu Ascher»-
lehea. Mit Meladierm, grOsttrathrils vierstimmig gesetzt, verse-
hen tob 3. fi, Höver
Seiten. Geheftet. 10 Scr.

Dasselbe eine MtUdit

Mu»il<directnr

Geb. 3j Sgr.

!st9

Bei Wilhelm Psaul in Dresden eracUea so ehern

Czernv, C.» Die ersten Lectioncn im Pisnoforlnpiel. Uebnmgs-
tluckc, Studien und Prilndien in forUchreitruder Ordnung mit

Fingersatz. Op. JUSO. Nene Ansgabc in 4 Heften. (Heft 5 und
4 sind neu dann gekommen.) k 24 Ngr.

Muaee de In jennease pianiste. Collrcttsn de 8 morceaul
rWcürs et brillans pnnr den elcves nrnneen et snr des Ihrtnes ari-

ginaax ponr Ic Piano. Op. 7110. Nn. 1 — 8. n 10 Ngr.
HAcUcal, F., Flenn de Salon. 6 Melodien traoscrilea pour

Violoncdle el Piano par F. A. Kummer. 1 Thlr.

RrlMljKer, C. (., Der Zigrunerbabc Im Norden. Gedieht
van Geibel für Gcsaag and Piann. (Nene Anagabe ins

oder Tenor in As, für Alt oder Bariton in F.) a B Ngr.

Benehsenewerthe Anselme.
Den Herren Musikalien -Verteuern and ComrrrmWten empfiehlt

Unterzeichneter seine Notenstrrherci , and versnriebt hei sauberer
Arbeit, die Platte sott Material und Stich für j bis I Thlr. am lie-

fern, je nach der Schwierigkeit der Arbeit uod Grosse der PtnUrtt.

Auch übernimmt er den Druck, und wenn es gewünscht wird, die

Correctur gegen billige Vergnügung,
der Notcnstccber

Nn. 8.

JaV. HsVcl

Es wird snm Verfcnnf

.I.brginge vna 1798 bis 1112»

Jahrgänge eingebunden nad im
hriednck Jahn in St. Gnllen in

»nCe»T»f;en: MnsikaliaCB« Zeitungen.

80, dito von 1894 bin 1834. Dls

Zu haben beiguten Xa<tsnde.

der Schwei».

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit Ij'll IMlc
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 29"" Mai. 1844.

lltl Kioin» Worte Uber den Kioflan» Jrr Mmik. — fiecention. — Nachrichten : Ao« Berlin. Ctrnrral- nod PitleBopera . i. w.

im luliei. (PortoeltaoK.) Uetmnichl der io dee Leipsiger GrwaQdka««mu*rteB im Wintorhilbjabr 1M3— 1844 •orjefiiir-

Icb Musikstücke. — Feuilleton. — jinkuneiiannefen.

Einige Worte über den der Musik.

Was ist es, das sich in ans regt beim Vernehmen
eines musikalischen Klanges? was ist es, was gleichsam

ein Echo in unserem Innern wiedertönen lässt nnd sich

in Beziehung setzt zu jenem Anregenden , von aussen

Kommenden, mit Sympathie Das empfängt, was ihm inner»

lieh verwandt ist? Es ist das innere Leben des Gemüths,
das sich in seiner Einzelheit zugleich als ein Glied in

der die Gesammtheil verbindenden Rette darstellt, sich

keinem Impulse eulziehen kann, welcher in steligem Port-

gange die Gesammlbeil mit lebendigem ßewusstsein er-

füllt. Das innere Gemfilhsleben schliesst die Empfänglich-
keit in sich für alles Homogene, eine Empfänglichkeit,

welche ursprünglich nicht durch die Vorstellung oder das

Urtheil vermittelt ist, sondern die eben im Geraüthe selbst

und dessen Beschaffenheit wurzelt. Die Vorstellung be-

zieht sich auf das In - Neben - oder Nacheinandersein

des Mannicbfalligen und auf dessen Zusammenfassung znr
Einheit, fasst also einen Aasgang, Fortgang nnd Schluss

des Gedankens in sich, womit ein unmittelbares Erfassen

ausgeschlossen ist. Das Urlbeil stellt sich ausserhalb des

Dargebotenen, bat aber die Richtung auf dasselbe bin,

nnd wenn es auch eine gewisse Empfänglichkeit oder

Einwirkung als ein Vorangegangenes voraussetzt, so ist

doch die obwaltende Thätigkeit gegen das Object gerich-

tet und durch die Reflexion vermittelt Wenn wir aber

sagen, dass das Gemülhsleben im Gefühle sich offenbart,

so möge man nur ja nicht darunter jenes Empfinden oder

jene Erregtheit verstehen, welche eher mit dem Namen
der sinnlichen Last, als irgend einem andern bezeichnet

zu werden verdient; da ist nicht mehr Gemüthsleben,

nicht mehr wahre innerliche Thätigkeit, sondern nur Hin-

Sbnng und niederes Naturleben. Eine Grenzlinie hier in

r Erscheinung za ziehen, ist immer eine schwierige

Sache, da geistiges und sinnliches Dasein so eng zusam-
menhängen und dabei leicht in der Scheidung beider Ge-
biete geirrt werden kann. Pur sich aber besteht das Ei-

gentümliche des Gemüthslebens darin, dass es, im Gefühle

erfasst, ein Geistiges, und zwar ohne Vermittelnng durch

den Begriff, zu seinem Eigentbomc macht, so dass das

von aussen her Gegebene unmittelbar in uns übergeht

und geistig lebendig wird. Und darum ist nns die Musik
von hoher Bedeutung, weil sie die unmittelbare Leiterin

geistigen Gutes wird.

4«. Jahrgang.

Da, wo die Vorstellung oder das Urtbeil vermittelt,

finden wir kein anmittelbares Uebergeben des Aeussern auf

das Innere ; hier aber in dem Gebiete, das wir betreten,

ist ein unmittelbares Erfassen eines dargebotenen geisti-

gen Daseins, welches gerade deswegen um so ungetrüb-

ter in jede einzelne Persönlichkeit eingehen kann. Diese

Leichtigkeit und Unmittelbarkeit ist der Grund , weshalb

die Musik auf Jeden einwirkt; denn selbst Der, welcher

gewöhnlich für unmusikalisch gilt, wird nicht läugnen

können, dass ihm ein gewisser Eindruck doch stets zu

Tbeil wurde, wogegen der Andere, welcher sich schon

mehr mit Musik beschäftigte, anch die Empfänglichkeit

für die Eindrücke derselben in sich gesteigert bat; Jeuer

spürt den Einfluss eines geistigen Elements auf sein In-

neres, aber noch ohne sich dessen vollkommen bewusst

zn sein, Dieser aber nimmt jenen EinDuss schon in einer

Weise auf, dass er sieb Rechenschaft davon zn geben

vermag. Diese Verschiedenheit ist eine durch psychologi-

sche Erfahrung begründete, und es darf keinesweges eine

rohe und ungebildete Empfänglichkeit für einen gänzlichen

Mangel derselben gehalten werden. Vielmehr müssen wir

bekennen, dass der nicht Musiktreiben de oft weit musi-

kalischer ist, als Mancher, der die Musik zu seinem Hand-

werke gemacht hat, nnd dass in den stillen Weisen, in

den innerlichen, unausgesprochenen Melodieen eines Laien

(wenn wir hier so sagen dürfen) oft mehr Musik liegt,

als in den kühnen Bravourgängen eines Virtuosen. Dort

klingt die innere, wenn auch nicht ausgesprochene Mu-
sik, die des Schöpfers Gabe ist, hier nicht selten blos

Das, was Menschenhände gemacht haben.

Ist es nun die herrschende Kraft der Musik, auf Je-

den mehr oder weniger einzuwirken nnd geistiges Leben

darzubieten, so ist sie für jeden Einzelnen und für die

Gesammlheit von grosser Bedeutung. Von welcher Ge-

sammtheit aber haben wir hier zu reden? Von keiner

andern , als von der des Volkes. Diesen Begriff jedoch

fassen wir hier nicht in beschranktem Sinne, und wen-
den ihn nicht blos auf die unteren oder mittleren Clas-

sen der Gesellschaft an, sondern nehmen ihn hier in sei-

ner grössten Allgemeinheit. Der Werth, den die Musik

durch ihr unmittelbares Einwirken auf das Innere des

Menseben hat, besteht in dem dargebotenen geistigen Ele-

mente und in dessen Kraft, die inneren zur Tbat hinstre-

benden Regongen zu durchdringen und zn leiten. Das

geistig lebendige Dasein, welches uns in der freien Form

22
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des Schönen entgegentritt, wirkt durch seine Unmittelbar-

keit gleichsam wie ein magischer Zauber auf das Innere

und giebl ihm eine Beseeliguug oder Begeisterung, die

das Ludliche zum Unendlichen erbebt, das Sinnliche ab-

streift und den Geist in das Gebiet einer höbern Welt
führt. Sie schafft das Bewnsstsein, alles Hohe zu besitzen,

I

und, seines Gottes gewiss, in ihm sich geistiger Freiheit '

über den Schranken des Irdischen zu erfreuen. Diese Er-

regung aber, bei der wir natürlich die verschiedensten

Modifikationen oder Stufen zugeben, ist eine unerschöpf-

liche Quelle des Guten und Edlen. Wer verkennt die

Wirkung, welche ein dem Gottesdienste vorangehendes

würdiges Musikstück macht? wer hat nicht schon empfun-

den, dass jene heiligen Töne gleichsam dem folgenden
|

Gottesdienste den Weg bahnen, und durch ursprüngliches
,

Ergreifen des religiösen Gefühls uns jedesmal neu zum
Erkennen uud Wollen des Guten weihen? Wer kann hier

'

unbeachtet lassen, dass dem Landmann oder dem Hand-
j

werker, welchem die Woche unter einförmigen Beschäf-

tigungen verstrich, bei einer solchen Kirchenmusik das

Herz warm wird, und dass er für gute Vorsalze eine

neue Kraft empfing, wenn deren Ursprung ihm selbst auch

verborgen blieb? Eben so können wir nicht übergeben,
welchen Segen die Gesangvereine an verschiedenen Or- 1

leu gestiftet haben, ohne von ihrem socialen Nutzen zu

rcJcn , blos durch die denselben als Zweck vorliegende

Musik. Denn die Bildung einer solchen Corporation ge-

schieht ja gerade aus dem Grunde, weil man den von der

Musik ausströmenden heilsamen Einfluss empfindet, selbst

wenn man sich desselben nicht völlig klar bewussl ist.

Was er aber hervorbringt, haben wir oben gesehen, näm-
lich die Beseeliguug, die wir im Anschauen des Ideellen

empfinden, und die mit Vermiltelung der BeOexion erfol-

gende moralische Kräftigung. Wer sollte diese nicht em-
pfinden beim Anhören, ich möchte sagen, beim Anschauen :

einer Sinfonia eroica, sollte nicht das vom Küusllcr vor-

gezeichnele Heldenideal verfolgen durch die verschieden-

sten Situationen des Lebens? Wer sollte im Adagio der •

Cmoll- Symphonie jenen milden Trost und jene sehnsücb-
j

tige Hoffnung verkennen und den Einfluss auf sein Inne-

res bestreiten oder läugnen wollen? Ist nicht jenes Kunst-

werk eben so sehr ein Drama, wie die Dichtungen eines

Sophoc/es oder eines Schiller und Goethe? Nehmen wir ,

nicht auch dort ein geistiges Gut mit nach Hause, wie '

bei dem Anhören eines ,, Faust'* oder ..Wallenslcin *' ? !

Müssen wir aber auch nicht eben so ein Verhältnis« zwi-
schen den beiden verschiedenen Einflüssen zugehen, wie l

es der Unterschied zwischen Ton und Wort uns lehrt?
i

Diesem Einflüsse uns hinzugeben und jenes geistige Gut
zu erwerben, das muss der Standpnnct sein, von dem aus
wir auf die Musik binblickeo; deshalb mag, nach seiner

Individualität, dem musikalisch Gebildeten eine Sympho-
nie oder eiu Oratorium, dem Laien ein Werk einfachem
Cbaraclers zweckdienlich sein. Die Musik ist demnach ein

Mittel der ästhetischen und, wenn auch mittelbar, mora-
lischen Erziehung des Menschen, sowohl jedes Einzeluen,
wie auch der Gesammtbcit. Nolhwendig ist es aber auch,

der Gesammtheit des Volkes Das zu bieten, was hier zum
Ziele führt, damit nicht etwa statt ästhetischer Bildung

—

ästhetische Verbildnng, und statt moralischer Förderung—

Versionlicbung oder sinnliche Weichlichkeit das Resultat

sei, wozn alle und neue Zeit leider Belege geben.

Wie wir es einerseits für wahr und richtig halten,

dass die Musik ästhetisch und auch moralisch bilde, so

müssen wir auch andererseits zugeben, dass durch Miss-

bmuch dieser Kunst eine nachtheilige Wirkung hervor-

gebracht werde. Was aber ist hier Missbrauch der Kunst?
Da, wo die Musik in das Gebiet des rein Sinnlichen

herabgezogen oder zum Handwerk wird, wo ans ihr nicht

mehr jene keusche, heilige Idealität hervorblickt, wo for-

melle Schönheit oder Cbaracter mit den plumpen Händen
des Handwerks rücksichtslos gemissbandelt wird, oder ein

Kitzel der Sinne ihr Ausgangs- und Zielpunct ist, oder

wo sie benulzl wird, nm nicht für ein Kunstwerk, sondern

blos für die Subjecliviläl einer Vermillelungsperson Be-

wunderung und Begeisternng zu erwecken, — da ist die

Kunst in das Gebiet gezerrl, wo ihr die Göttlichkeit ge-

nommen ist und uns als Ersatz dafür das nur Sinnlich-

Menschliche dargeboten wird. Was Gnden wir in den
siuulicb- kitzelnden Terzengängen italienischer Upern, oder

in den lanzarligen Rhythmen einiger ihrer Ouvertüren?
Was finden wir in ernsten dramatischen Actionen, in de-

nen uns Melodie und Rhythmus an einen Vergnügungsort
zu versetzen suchen, wie eben dort in bekannten italie-

nischen Opern? oder können wir Das Erhebung und gei-

stige Belebung nennen, wenn Dichtung und Musik ver-

ebt bei den Abeniheucrn eines Lieheshclden nur das Glü-
hen niederer Leidenschaften erregen wollen? Doch das

zieht an, ja, das schmeichelt der Lust, und das ist an-

genehm zu empfinden: da läuft man hin und börl und

borcbl uud kommt begeistert heim und glaubt ein grosses

Kleinod gefunden zu haben , ohne zu wissen, dass Geist

und Gemülh arm und kalt sind, und nur die Sinnlichkeit

ihre Triumphe feiert. Wir wollen hier nicht ankämpfen
gegen die Musik des Südländers, als sei sie etwas abso-

lut Verdammliebe«, sondern wir wollen auch ihr ihr Recht
lassen; der Süden fühlt anders, als der Norden, ihm er-

scheint das Ideelle in glühenderen Farben, als uns, aber
das ist bei ibm das Nalurgemässe, und eben darum ihm
subjectiv das Richtige ; nur soll nicht die Ueberspauuung,
welche hier so nahe liegt, .-uf uns mit übergeben und
uns die besonnene geistige Erbebung rauben. Der Nord-
länder ist mehr der Gefahr ausgesetzt, hier auf deu Irr-

weg zu geralben, weil gleich nach dem geschehenen Ein-
drucke bei ihm die Reflexion eintritt und eine bleibende

Spur zurücklägst. Wir fragen Die, welche je mit Herz
und Seele die Musik im Fidelio, Oberon, Freischütz, En-
ryanlbc, oder Don Juan, Hans Heiling oder Jessonda hör-

ten, ob sie nicht einen Unterschied fühlten zwischen 4cm
Eindruck, den ihnen jene Musik, und dem, welchen ih-

nen die Musik der neueren italienischen Opern machte : —
genug davon 5 wir wollen diese Gedanken nicht weiter
verfolgen, wollen diese moderne Ilalomanie nicht bekäm-
pfen und manchen süss Träumenden seinem musikalischen

Taumel nicht entreissen. Auch wollen wir keine Paräne&e
hinzufügen und Vorschlage machen, da es deren niebt be-

darf, weil uns bereits in den Bestrebungen Einzelner und
grösserer Gesellschaften eine Garantie für das Morgen-
rolh einer bessern Zukunft gegeben ist.

I .'V
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Recexsion.
Dodici studj per il Pianoforle, dedicati a F. Hilter dal sqo

amico Steffano Golinelii. Op. 15. Milano, pr. Giovanui i

Rieordi. Libro I. 5 Fr. Libro II. 7 Fr.

Wollte Jemand an der unerschöpflichen Ergiebigkeit
|

der Musik, auch nur in ihrer Rhythmik und in ihrem
j

Pigurenwesen, zweifeln, so brauchte man ihn zur Wider-
legung nur auf die lange Reihe von Eludrs, Exercices,

Studj u. s. w. hinzuweisen, welche seit Clemenli's und

Cramer's trefflichen Arbeiten in diesem Fache erschienen

sind. Wenn man scbon zuweilen glauben möchte, dieses
|

Feld müsse nunmehr bis zur Erschöpfung ausgebeutet

sein, so wird man doch einmal über das andere, bald von .

dieser , bald von jener Seile her, und nichl seilen auf

die interessanteste Weise des Irrlhums überfuhrt. So ge-

stehen wir, auch durch diese „XII Studj" des Herrn Sief-
,

fano Golinelli um so angenehmer überrascht worden zu
i

sein, je weniger wir gerade von Italien her, welches
j

bisher verbälluissmissig nur wenige hervorragende Ar- i

beiten auf jenem Gebiete aufzuweisen halte , eine solche

Bereicherung desselben erwarten konnten. Der Verfasser,

unverkennbar auf der Höhe der neuesten Claviervirtuosi-
|

tat siebend, bringt in diesem Werke, wenn er auch in

manchen einzelnen seiner „Studj," wie z. B. in No. 1,

in No. 8 u. e. A., wenigstens den darin ergriffenen und

durchgeführten Figuren nach, an bereits öfter Dagewese-

nes erinnert, dennoch ausserdem so viel Neues und Ei- I

genthümliches , dass wir diese Etudensammlung tüchtig
|

vorgeschrittenen Ciavierspielern als eine sehr beachten»-
j

werthe und nicht blos praclisch bildeode, sondern auch

in so fern sehr willkommene Gabe anempfehlen können,

als die meisten dieser Stücke — und gerade nicht immer
die schwierigsten — bei einem sauberen, sicheren und

runden , kurz : bei einem virluoseomässigen Vortrage,

auch auf das grössere Publicum einen sehr günstigen Ein-

druck hervorbringen dürften. Dabei wollen wir nicht un-

bemerkt lassen , dass in dieser Sammlung nicht blos für

Musikbörer, sondern auch für Schaulustige gesorgt ist,

d. b. für solche, welche sich gern durch ein groteskes

Dorcheinanderwerfen der Hlnde in entzückungsvollcs Stau-

nen setzen lassen ; eine Liebhaberei des grossen Publieums,

welcher bekanntlich klnge Salonvirtuosen mit geziemen-

der Bereitwilligkeit entgegenzukommen wissen. — Zu
einer tüchtigen Durcharbeitung der Hände sind diese Stu-

dien, mehr in harmonischer Fülle und Pracht, als läufer-

artig sich bewegend, sammtlicn wohl geeignet, und einige

derselben dürften auch wohl von Clavierspieleru ersten

Hanges als nicht sogleich beim ersten Anlaufe zu knak-

kende Nüsse erfunden werden. Beide Hände bekommen
ihre Aufgaben zu lösen, und keine wird sieb darüber zu
beklagen haben, dass sie der Verfasser zu leicht ange-

sehen. Dass derselbe nirgends den von ihm selbst ge-

brauchten Fingersatz angegeben bat, müssen wir tadeln.

Wir wissen zwar recht wobl, dass sich, abgesehen von
alltaglichen , allgemein feststehenden Dingen , fast jeder

Virtuos, nach Maassgabe des besonderen Baues seiner

Hände, auch seine besondere Applicatur zu bilden pflegt

;

allein wir achten es doch für zweckmässig, wenn sol-

chen Studien, zumal da, wo der vom Verfasser intendirte

Effect auf einer gewissen besonderen Applicatur vorzugs-
weise beruht, die nüthigen Andeutungen beigefügt wer-
den. Die äussere Ausstattung des Werkes ist in dem uns
vorliegenden Exemplare dem Drucke nach nicht so sau-
ber, wie man es von den besseren deutschen und fran-

zösischen Officinen gewohnt ist. D «

Nachrichten.
Berlin, den 4. Mai 1844. Endlich ist der holde Mai

in voller ßlütbenpracbl erschienen und mit dem April ist

die überreiche Musiksaison beschlossen. Wie bereits er-

wähnt, gaben die Geschwister Milanollo ihr zehntes Con-
cerl für die Armen, das eilfle als angeblich letztes, und
am 12. v. M. ihr wirklich letztes oder Abschiedsconccrt

bei überfülllem Saale. Alle drei Concerle enthielten nur
Wiederholungen der Musikstücke, welche beide Virtuo-

sinnen bereits öfters ausgerührt hatten. Mit dem für zwei
Violinen eingerichteten „Carneval von Venedig" von
Ernst und dem beliebten „Schlummerliede" in der Hau-
mann'sehen Fantasie beschlossen die anmuthigeu Mädchen
ihr schönes Spiel, und wurden von Dr. Friedrich För-
ster ond L. Hellstab zum Abschiede besungen. Neu wa-
ren in dem letzten Concerl nur die von Mad. Burchardt
vorgetragenen Lieder für eine Sopranstimme mit Beglei-

tung von vier Männerstimmen, von dem anwesenden Herrn
MD. Ferd. Hilter componirt und dirigirt, welche, ohne
Begleitung gesungen, durch heitere, populaire Haltung sehr

geuelen. — Die Graun'sehe Passionscantate : „Der Tod
Jesu" wurde, wie alljährlich, in der stillen Woche vom
Herrn MD. Jul. Schneider und der Singacademie , mit

vorzüglicher Besetzung der Soli und Chöre, sehr gelun-

gen und mit vieler Theilnahme zwei Mal ausgeführt. —
Am 4., 5. und 6. April war das königl. Theater ganz
geschlossen.

Am ersten Oslertage wurde „Belmonte und Con-
stanze" im königl. Tbealer (auf der Kouigssladter Bühne
Cimarosa's „Matrimonio segrelo"), ferner ,,Norma,"
„Die Tochter des Regiments," „Carlo Brosebi." „Der
Wildschütz," „Die Nachtwandlerin" (Herr Pfister als

engagirtes Mitglied — Elwino), „Das Nachtlager von

Granada" (Herr Pfister — Gomez) wiederholt. Für ein-

geladene Zuschauer wurde L. Tieck's „ Gestiefelter Ka-

ter" mit dazu arrangirter Musik von Taubert gegeben.

Die Urtheile darüber waren gelheilt. Der königl. hanno-

versche HofsÄnger Stighelti gab den Lord Arthur in den
„Puritanern" und im „Teil" von Rossini den Arnold

zwei Mal all Gastrolle.

In der Garnisonkirche veranstaltete Herr Professor

Kloss ein Concert zu mildem Zweeke, worin derselbe

sieh theils als fertiger Orgelspieler, thmls als Dirigent

grösserer Gesangslücke und Componisl geltend machte,

rräul. Tuezeck trug eine Arie aus tlaydns ,,Frühling"

und ein schönes Offerlorium von Cherubini sehr ange-

nehm vor. — In einer musikalischen Matinee zu wohl-

|
Utitigem Zwecke lieu sieh eine Sängerin ans Brüssel,
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Fräul. Kunth-Valesi, mit Beifall betreu, der auch oben

erwähntem Tenoristen StigheIii (mit wohlklingender Brnst-

slimme und schönem Porlament) bei seinen DebüTs zu

Theil wurde. Ein recht gut erfundenes Pianofortetrio von

einem talentvollen jungen Componisten nnd Violinspieler,

Richard fVilrtt, gefiel allgemein.

Die Potsdamer und Berliner ältere Liedertafel ver»

einte sich, unter Leitung ihrer Meister Professor Run-
genhagen und Musikdirektor Scharttich, am 21. v. H.
zu einem Pestmahle mit Gesang, an welchem auch Da-

men, z. B. Mad. Burchardt und Dem. Augtute Löwe,
singend und zuhörend, mit eingeladenen Gästen Theil

nahmen.
Am 1. d. M. (Busstag) wurde bei fast leerem Hause

Friedrich Schneider'* „ Weltgericht" znm Beslen des

Spoutini' Fonds im königl. Theater wirksam ausgeführt. —
Am 2. d. gab der verdienstvolle Akustiker Friedrich

Kaufmann eine musikalische Soir6e, in welcher derselbe

besonder» sein neuerfundenes Harmoniebord , wie auch

das Syoiphonion, Salpingion (mit lauter Trompeten), Cbord-

aulodion und das Trompeter - Automal mit vielem Bei-

fall , jedoch bei sparsamem Besuche producirte
,

obgleich

Herr Kaufmann einige Tage zuvor viele Kunstfreunde
eingeladen batte, um sie seine Instrumente hören zu
lassen, für welche bekannte Musikstücke, z. B. die Ouver-
türen zur „Stammen von Porliei" und den „Hugenotten,"
das „Halleluja" ans Händers „Messias," sehr wirksam
eingerichtet sind. Der geschickte Künstler wird noch eine

zweite Unterhaltung veranstalten, und dann von seinen

Kunstreisen nach seiner Heimath Dresden zurückkehren.

Am 12. Mai soll hier das Jubiläum der JMosarfsehen
„Zauberflöte" durch Aufführung dieser Oper gefeiert

Cameval-undFastenopern u.s.w. in Italien.
(Forlsetsang.)

Pisa. Sänger: die Brambilla (Teresa), die Buccini,

Tenor Caslellan, Baasist Salandri, Impresario Lanari : also

Erfreuliebes. Das verschönerte, elegante, gut beleuchtete

Tealro de' Ravvivati begann die Siagione mit Pacini's

Saflo glänzend, und die Brambilla war die Krone; des-

gleichen in der nachher gegebenen Sonnambula, worin in

der Rolle der Lisa ihre hübsche Schwester Laura, mit

schönem Sopran, guter Aussprache and Gesangmethode

zum ersten Male die Seen« betrat. Mcrcadante s Giura-

meuto ging ebenfalls gut.

Da es von diesen Sängerinnen Brambilla mehrere
giebt, so mag hier Folgendes bemerkt werden. Vier die-

ser Brambilla's sind in der Mähe von Mailand geboren,

gellen aber allgemein alt Mailänderinnen t die Altistin Ma~
rietta, die berühmteste, dermalen auf der Pariser italie-

nischen Oper, ihre obbenaonte Schwester Teresa, eben«
falls rühmlich bekannt , sodann ihre beiden Schwestern
Annella und die eben erwähnte Laura. Drei andere

Schwestern Brambilla, Töchter des Maestro Paolo dieses

Namens, sind zu Mailand geboren: Amalia, einst gute

Prima Donna, sang auf italienischen und spanischen Thea-
tern, und ist mit dem italienische» Tenor Verger ver-

mählt » die EmiK« taug in Spanien and heiratbele einen

reichen Spanier; i'xtErminia betrat seit Kurzem die Bühne,

und singt diesen Cameval im Kirchenstaat. Noch giebt es

eine Altistin Carlotta Brambilla.

Siena. Die famose Lucia di Lammermoor fand mit

der Ciotti- Grossoni, dem Tenor Vietti und Bassisten Bar-

tolini eine kalte Aufnahme. Von den beiden gleich nach-

her gegebenen Opere hülfe : Rossini'» Barbiere di Siviglia

nnd Donizelli's Don Fasijuale, war Erslerer freilich das

Labsal der Slagione; in Beiden wirkte der Bulfo Insom.

Die übrigen toscaniseben Städte: Arezzo, Corlona,

Empoti und Prato, wo ebenfalls Opern gegeben wurden,

zu erwähnen, lohnt nicht der Mühe.
Lucca. Auch hier, wie in Livorno, sind DonizettPs

Linda und Fioravanti's Columella mit zwei respektablen

Fiasco's abgetreten. Die schnell herbeigerufene Altistin

Bertrand wendete einigerroaassea das Blatt der Linda;

die Prima Donna Gazzaoiga, Tenor CiaOei, und die Bas-

sisten Scbeggi und Fallar tbaten ihr Mögliches. Besser,

als der Columella, ging Donizettis Don Pasquale, worin

der brave Bassist Rinaldini anstatt Fallar sang. In ihrem

Benefiz gab die Gazzaniga den ersten Act von Don Pas-

quale und den letzten der Linda, zwischen beiden eine

von der hiesigen Dichterin Amalie Palladiui gedichtete,

vom hiesigen Maestro Micbele Puccini in Musik gesetzte

dramatische Aclion : GiambaltisU Catani betitelt, von der

Mos zu sagen ist, dass sie, wahrscheinlich der Palladini

zu Liebe, wiederholt wurde.

Herzogthum Modena.
Carpi. Dass die Prima Donna Maria Luigia Vecchi

als Bealrice di Tenda in Bellings Oper dieses Namens
hier Fanatismus erregte, darf Niemanden wundern. Tenor
Scalari war noch vom vorigen Jabre im hiesigen guten

Andenken; in Donizetti's Roberto d'Evreux gab er die

Titelrolle, die Veocbi die Elisabelia, ihre Schwester Gio-

vannina die Sara, und Bassist Amadio den Nottingham.

Bios einige wenige Stücke maohten Furore, und auf die

Prima Donna wurde sogar ein pompöses Sonetlo gemacht.

Reggio. Der Anfäogerlenor Giovanni Solieri aus Bo-
logna (der mit seiner Stimme an Moriani erinnert und
zu guten Hoffnungen berechtigt) , die Prima Donna Cal-

taneo, und die Bassisten Baschieri und Cavalli wür-
den vielleicht in Bellini'a Puritaai mehr befriedigt ha-

ben, wenn die Musik etwas besser angezogen kälte. Do-
nizetti's Torquato Tasso (Cavalli Titelrolle; war auch mit
Buffb Merighi nicht glücklicher. Ricci'» Chi dara vince,

worin Bassist Righi den unpässlich gewordenen Baschieri

ersetzte, machlo sogar Fiasco.

Modena. Verdi's Nabucodonosor, in welchem die La-
grange, die Comprimaria Carnio, Tenor Fedor (= Wü-
belm Beeker, ein Russe und halber Schüler Rubioi's),

Bassist De Bassini wirkten, machte Fiasco; man gab dem
Orchester die Schuld! Rieei's (Fed.) Corrado d'Aliamura

ging es weit ärger, er erlebte blos vier Vorstellungen;

eiuige Stücke der Lagrange, des Tenors Fedor, dea Bas-

sisten De Bassini, so wie ein Duett zwischen beiden Lets-

teren wurden jedoch applaudirt Die hübsche Altistin An-
gusta Bolbe (aus Preussen) konnte in dieser Oper nicht

sehr gefallen. Nach diesem Ungemach geCel der Nabucco

immer mehr und wurde die ganze Slagione gegeben.

Digitized by Google



309 1844. Mai. No. 22. 370

Piaccnza. Ricci's (Fed.) Corrario d'Altamura mit der

immer guten Singerin Tavola (auf der Neige), der

Pouche, dem Tenor Balestraeci ond Bassisten Casanova

fand eine lane Anfnabme; die Musik dieser Oper hat kaum
einige geniessbare Stücke. Donizetti's Lueia fand nur
theilweise Applaus, versiebt sich die Sanger, denn was die

Musik betrifft, ist in ganz Italien nur eine Stimme —
wenn auch die eine der Andern nur nachspricht — sie

sei vortrefflich. Le prigioni di Edimbnrgo (worin der Te-

nor Lnigi Manzocchi vom Mailander Conservatoriom de-

biitirte), abermals von Fed. Ricci nnd abermals ein Fiasoo.

AU« drei Fiaseo's wechselten bis zu Ende der Stagione

mit einander ab.

Parma. Meyerbeer's mit so vielem Aufwände in die

Scene gesetzter Roberto il Diavolo, worin die Colleoni

(fertige, sonst gute Sängerin), die Ponli, Tenor Milesi

(ziemlich gut), die Bassisten Derivis, Demi wirkten, fand

nicht die gewünschte gute Aufnahme. Bellini's Beatriee

ging kaum etwas besser. Kein günstigeres Schicksal halte

Mereadante's Reggente; die rühmlich bekannte Tänzerin

Cerrilo half heraus.

Die Herzogin bat verwichenen 3. Februar milteist

Unterschrift den Tänzer und zugleich gu-

Artkur Saint- Leon zu ihrem Ehren -

Königreich Pieniont.

Turin (Teatro Regio). Herrn Verdi's Lombardi alla

prima crociala, die vorigen Carneval bei ihrem Entstehen

zu Mailand so festlich und glänzend auf der Scala ge-

feiert wurden, seither aber auf anderen italienischen Büh-

nen mit mehr oder weniger Glück die Breier passirlen,

tragen hier ebenfalls einen Fiasco davon. Einige gaben

die Schuld dem unpässlicben Tenor Guasco; da er aber

sogleich durch Herrn Mecksa ersetzt wurde nnd dieser

in der Rolle des Oronte so ziemlich befriedigte, so warf
man die Schuld auf die Musik, nnd applandirte dafür tbeil-

weise die Singer, besonders die allgewaltige Tadolini nnd
den wackern Bassisten Varesi, auch den bald wieder her-

gestellten Guasco. Die zweite Oper, Giovanna I. di Na-
poü, die Herr Coppola für Lissabons Theater componirte

und hier eigens in die Scene setzte, zog fast gar nicht

an. Die Tadolini, Guasco und Varesi wurden dann und

wann beklatscht, wohl auch sammt dem Maestro auf die

Scene gerufen ; das Resultat der ganzen Stagione auf un-

serem königl. Theater war indessen = Fiasco, wie dies

gegenwärtigen Carneval fast allenthalben in Italien der

Fall war. Nächst der Zunahme der Fiaseo's vermehren

sich bei uns jedes Jabr in der kalten Jahreszeit die

L'npässlicbkeiten und Untauglichkeiten der Sänger, die

man zu ersetzen immer bereit sein muss. Es ist höchste

Zeit, der heuligen

Bemerkenswerth ist es indessen, dass, während an-

dere Singer In dieser Masseuoper sammtlicb sehr bald zu
Grunde gehen, die Tadolini an Kraft und GelauGgkeit ib-

Sie

ist, kurz gesagt , für die einheimischen grossen Theater

die einzige jetzt lebende Sängerin ersten Ranges in Ita-

lien. Nach ibr kommt freilieb die Frezxolini, die aber

bereits ziemlich abgenommen bat; die herrliche Taccfci-

narJi ist schon seit mehreren Jahren in Paris und Lon-
don thälig. Hier einige kurze biographische Notizen von
unserer Eugenia Tadolini, über welche so manches Un-
richtige in auswärtigen musikalischen Blättern berichtet

wurde. Sie ist aus Forli in der Rumagna und mag jetzt

beiläufig 33 Jabr alt «ein. Ibr Vater, Filippo Savorani,

war ein Beamter unter der vorigen französischen nnd
auch unter der päpstlichen Regierang. Von Jagend auf mit
einer hübschen und geläufigen Sopraostimme begabt, erhielt

sie nach vollendetem Unterricht ia den Anfangsgründen
der Musik Gcsaugunterricht bei Herrn Giovanni Tadolini,

Lehrer des schönen Gesanges zu Bologna, dessen Gattin

sie bald wurde, worauf sie sich ganz der OpernbÜbne
widmete. Ibre Bahn begann sie mit gutem Erfolge im
Carneval 1829/30 zu Parma. Von da ging sie mit ih-

rem Gatten nach Paris , wo er noch jetzt Director des

italienischen Theaters ist, sang daselbst drei Jahre zur
Seile der Malibran, der Pasta, des Rabini, Lablacbe, wor-
auf sie (seitdem von ihrem Manne getrennt) auf den Thea-
tern zu Mailand, Venedig, Padua, Triest, Sinigaglia, Flo-

renz, Lucca, Brescia, Genua, Turin, Neapel, Rom, Siena,

Reggio, Bergamo sang. In Wien, wo sie nächsten Früh-

ling zum siebenten Male auf dem dasigen italienischen

Theater singt, ist sie der Liebling des Publicnms, und

wurde zur Kammersängerin des Kaisers ernannt.

(Teatro Sutern.) Kein Gerassel, kein Gepolter, kein

Geschrei; hier wurde gelacht. Die erste gegebene Opern
butfa war eine neue verbesserte Auflage der Casa disa-

bitata, del Maestro Laura Rossi, worin die Riva-Giunti

und Buffb Cini die Palme davon trugen, und Tenor Gaja

sammt dem Bassisten Ferrario das Ihrige zur guten Anf-

nabme der populären Musik beitrugen. Nach fünfzehn Vor-

stellungen dieser Oper wechselte Donizetti's Ajo ncll'

imbarazzo, worin der Buffb Zambelli den Protagonisten

ziemlich gut gab, mit ihr ab. Pioravanli's von Neapel

hierher verptlanzte neue Operi Non tnlt' i pazzi sono all'

ospitale, fand, auch des wenig interessanten Buches we-
gen, nnr in wenigen Stücken Anklang.

Bei Gelegenbeil des unlängst hier Statt gefundenen

Säeularfestcs von Torquato Tatto's Geburtstag wurde
unter Anderen auch ein für dieses Fest vom Grafen Gio-

vanni Marchetti in Bologna gedichteter, von Rossini ei-

gends in Musik gesetzter Chor (nicht Cantate) aufgeführt,

der drei Mal wiederholt werden mussle.

Sauigliano. Rosaini lebt so zu sagen beut cn Tage
nnr noch in seinem Barbiere di Siviglia, der hier nnd
da aus dem Staube hervorgezogen auf einigen Theatern
gegeben wird. Hier labte man sich im wahren Sinne des

Wortes an der gemütulichen Musik dieses Barbiere, und

die ßorgognoni als Hosina, Tenor Peraoni und der Bari-

tooo Fallardi befriedigten am Meisten. Bei alldem lechz-

ten Zuhörer und Sänger nach einer Opera seria ; sonder-

bar grnag verGel man auf Bellini's alraniera und hörte

sie geduldig an.

Cttneo. Mereadante's Giuramento mit der Gambaro
(Schwägerin des Componiaten), der Morandi (einer Wie-
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nerin), den Tenor Lavia und Bassisten Waller erfreute

sieb in wenigen Stücken eines geringem oder stärkeren

Beifalls. Weit minder geßel Nini's Virginia. (An 18. Ja-

naar halle die Morandi ein ehrenvolles Benefiz mit dem
xweilen Acte des Giuramento und drillen der Capuleli

von Vacaj.) Donizetti's Figlia del Reggimento belustigte

hierauf Anfangs Februar das Auditorium nach der nichts-

sagenden Virginia. Die Gambaro mag für diese, in Hin-
'

sieht der Oper nach Turin vielleicht wichtigste Stadl in

Piemont sogar als respeclable Sängerin gellen , was sie I

aber nicht ist.

Salusso. Bellini's einförmige l'uritani langweilten

hier nur zum Tbeil, weil die Lasagna- Landi, Tenor Lat-

tuada und die Bassisten Bruscoli und Dali' Asta nichts

weniger als missßeleo. In Ricci's Cbisra di Hosenberg

herrschte einige Kurzweil ; Bruscoli (in der Rolle des

Michelollo) und Lallnada (als Valmore) waren die Begün-

sliglesten ; die Lasagna war der Titelrolle nicht gewach-
sen, rettete sich aber schnell darauf in Donizetli's Luere-

zia Borgia, worin die Tomalt den Orsino machte.

lerea. Eine Tollkühnheit war es beinahe von dem
Impresario and Bußb Bellegrandi, Donizetli's grosse Oper
Marino Faliero mit der Cagnoli -Lamberti, dem unpassli-

eben Tenor Forno, den Bassisten Rivoira (für die Titel-

rolle zu schwach) und Francescheiii (Israele) zu geben.

In der dritten Vorstellung musste der Protagonist durch

Herrn Carlini— den Conlrabassisten des Theaters!— , die-

ser wieder einstweilen durch Herrn Migliara ersetzt wer-

den , bis Ricci's Chiara di Rosenberg mit der Foeosi , dem
Tenor Maggi, dem Bassisten Franeescbelli und Boffo (Impre-

sario) Bellegrandi in die Scene, nnd die Sachen viel besser

gingen. In der zuletzt gegebenen Norroa, mit der Focosi,

Cagnoli, dem Maggi nnd Migliara, war man nicht anzufrieden.

Casalmonfrrrato. Die Rocca-Tagliala (aus der Turi-

ner Singscbule), nach ihr Tenor Zoni nnd der exotische

Bassist De Breuil (im Italienischen in Di Broglio verstüm-

melt) waren hier ausgezeichnet in Ricci's Scaramaccia.

In Donizetli's Oliro e Pasquale ragte der Bassist hervor;

in Bellini's Sonoambula Irug der Tenor den Preis davon;

endlich in der Lucia di Lammermoor war die recht brave

SäDgerin Parodi die allerbravsle.

Vercetli. Nach hergestellter Unpässliehkeit ging es

der Tirelli immer besser in der Lncrezia Borgia ; Bassist

Santi gab den Duca recht brav, dem Tenor Landi fehlte

es nicht an Beifall, an dem auch die Dossena einigen

Anlheil nahm. In Rossini's verstümmeltem Assedio di Co-

rinto und in Bellini's Sonnambula, worin die Altistin Bis-

coltini mitwirkte, gingen die Sachen in guten Geleise,

worauf die Tirelli und Santi nach Lissabon , für dessen

Theater sie gewonnen, abgereist sind.

Notara. Die Lncrezia Borgia mit der Francescbini-

Garis, der Baunann (aus Cdine), dem Tenor Bozzelti

und Bassisten Guseelli, war ein Crescit eundo fürsammt-

liche Virtuosi, die sich einander in jeder Vorstellung über-

trafen. Der nachher gegebene Nuovo Figaro del rinomato

Maestro Ricci störte diese ganze Freude; weder Musik

och Sänger, unter ihnen Bassist Parodi, erregten eini-

C Aufsehen, und nan kehrte abermals zur himmlischen

jrezia zurück, worauf endlich Dooizelti's Marino Fa-

liero einen guten halben Fiasco machte.
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Herzogthürucr Genua und Nizza.

Sacona. Nachdem die weinerliche Bealrice di Tfiida

des beweinten Bellini vierzehn Male die Breter passirt

halle, in welcher die Sarazin, die Rbo, Tenor Gumirato
und Bassist Baslogi • Magnani das Auditorium mehr oder
weniger zum Applaudiren rührten , erfreute es Donizet-

li's Figlia del reggimenlo, worin Prima Donna mit ihrem

Tambourseblagen und der sogenannte Rataplan Alles fana-

tisirte. In ihrem Duette mit dem Tenor pfropfte sie einige

französische Worte ein (die Oper ist, wie bekannt, ursprüng-

lich fürs Pariser Theater französisch componirt worden),
die ihre gute Wirkung oicht verfehlten. Die Figlia del

reggimenlo wurde bald durch ihre Schwester Lncrezia
Borgia verdrängt, die noch mehr als der Tambour und
Halaptan geßel.

Kovi. Fröhlich begann der Carneval mit Rossini's

Barbiere, besonders der schönen Prima Donna Grassi we-
gen, die auch in der folgenden Figlia del reggimento die

Gunst der Zuhörer balle, worauf dessen Elisir d'amore
sonderbarerweise altmodisch befunden wurde und fast

durchfiel.

Genua hatte im Ganzen eine löbliche Sangergescll-

schatfl : die Pixis und Uoccabadali , die Comprimaria Re-
norini und Pusteria, Tenor ßorioni und Bassisten Oriandi

;

i
aber die neue Oper Ernani, del Maestro Maisttcgt»
(Singlebrer am Mailander Conservalorium), machte Fiasco.

Wie es oft hier zu Lande bei Beurtheilung einer zum
Tbeil oder ganz verunglückten Oper von Seile der Pro-
fanen oder Vierlei-, Drittel- und Halbgelehiien zu ge-

ben pflegt, dass man ihrer gelehrt sein sollenden, allzu

künstlichen Musik die Schuld giebt, so war es anch hier

der Fall. Unter Andern sagt die hiesige Zeitschrift Espero,

die Musik des Ernani sei gelehrt uud tiefgedacht, habe
aber keine pathetischen singbaren Motive, der zweite Act
sei ganz null. Diese Leute eines Bessern zu belehren,

ist eben so unnülz als vergeblich , und wenn ihnen nuu
Jemand vollends sagte : Herr Mazzuccato bat sehr nolhig,

bei einem guten Meister eine eigentliche Schule in der
Composition zu machen, so könnten sie ibn gar für ver-

rückt ballen ; darum ist es auch besser, ganz zu schwei-
gen Die Pixis und Borioni fanden einigen Beifall. Als
ein betrübtes Intermezzo folgte hierauf Pacini's voriges

Jabr zu Palermo mit einem Fanalismo aufgenommene Ma-
ria d'Inghillerra , hier ganz mit denselben Prime Donne
(der Marini und der Clerici) und einem grossen Fiasco.

Verdi's Lombardi alla prima crociata waren weit glückli-

cher; die Boccabadati fand verdienten Beifall, der auch
der Pixis in Bellini's Capuleti mit dem dritten Acl von
Vaccai, als ihrem Beneßz, reichlich gespendet wurde.

Sisza. Die Prime Donne Sacchi, Malugani, Gaziello,

Tenor Cristofani, Bassist Smitb , ßuflo Piccbi, sämmtlicb

Virtuosi von ziemlicher Milteluiässigkeil, gaben Mercadan-
te's Elisa e Claudio und Donizetli's Elisir mit massigem
Beifall.

Insel Sardinien.

Coglütri. Prime Donne » die Lusignnni und Tassini,

Comprimaria Duflö, Tenore Mugnai und Micbelini, Bassi-

sten Maszotli nnd Ventura, Buffo Rivarola. Wegen IIa-
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pisslichkeit der Lusignani konnte Rosaini's Semiramide

nicht in die Seene genen ; man gab daher zur Notb Fie-

ravanli's Columella mit der Duffö, keineswegs vortreff-

lich 5 bald darauf, nach hergestellter Gesundheit der Lu-
signani, benannte Rossini'scbe Oper mit ihr, der Tassini,

Mazzolti und Mugnai. Aufnahme so so. In Ricci's Nuovo
Figaro, mit der hier beliebten Tassini, den Herren Mugnai,
Mazzotti und Rivarola, war sie viel besser; leider wurde
die Tassini bald unpässlicb, und durch die Lusignani er-

setzt. Die saubere Opera tragica: Marescialla d'Ancre,

del Maestro Kini, verdunkelte noch mehr die Carnevals-

slagione.

Sassari. Donizrlti's Esule di Roma machte einen

feierlichen Fiasco; weder bebagte die Musik, noch waren

die Sänger: die sonst brave Bruni (Brun), Tenor Murcna
und Bassist Lolio, dieser Oper gewachsen. Dessen Anna
Bolena, worin auch die De Velo und die Comprimaria
Stella- Lanzi mitwirkten, ging etwas besser.

(Portietinog folgt.)

(Jehersieht
der in den Leipziger Gewandbausconeerten im Winter-

halbjahr 1843 — 1844 aufgeführten Musikstücke.

Instrumentalmusik.
\) Symphonieen.

Beethoven: Ddur; Bdur; Eroica; Cmoll; Adur;
Pastoralsympbonie. — Drobisch: Gmoll (neu). — Niels

IV. Gaae : erste; zweite (Edur). — Haydn: Mililär-

gympbonie. — Kalliwoda: Fdur (neu). — Mendelssohn
Bartholdy: zweite (Amoll). — Mozart : Cdur (mit der

Sehlussfuge); Gmoll; Esdur. — Rietz : Gmoll (neu).

—

Schubert: Cdur. — Spahn Die Weihe der Töne; Irdi-

sches und Göttliches im Menschenleben.

2) Ouvertüren.

Beethoven: Leonore (No. 3); Coriolan; Op. 124;
Egmont. — Cherubini: Medea. — Gluck: Ipbigenia. —
Goldschmidt: Friihlingsgruss (neu). — Hilter: Concert-

oaverture(Dmoll). — Mac/arren: Concerlouverlnre(neu).
— Mendelssohn Bartholdy: Meeresstille und glückliche

Fahrt; die Hebriden. — Mozart: ZauberOöle. — Theod.
Müller : Concertouverture. — Biets : Fcstouverlure. —
Hossini: Wilhelm Teil.— Schneider: Festouverture (neu).

— Spohr: Faust. — Sponlini: Olympia. — Heber:
Freischütz; Euryanthe; Uberon.

3) Stücke für einzelne Instrumente.

s) Pianoforte.

Beethoven : Cooeert für Pianoforle, Violine nod Vio-

loncell.— Hiller: Concert (neu); Riverie, Etüden, danse

des fantomes. — Mendelssohn Bartholdy: Concert in

G moll ; Serenade ; Capriccio in II moll ; Lieder ohne

Worte. — Mozart: Concert in Dmoll. — Thalberg:

Fantasie über russische Themen; über Sonnambula. —
Weber: Concertslück. — IVillmers: Pantasieeu and

Etüden.

b) Fialiae.

Beriot: Adagio nnd Rondo. — David: Concert (E
moll); desgl. (neu); Variationen.— Emst: Fantasie über
ütello. — Kalliwoda: Inlroduclion und Variationen. —
Moralt: Fantasie. — Riefstaht: Concertino; Variatio-

nen. — Sachsse: Variationen. — Spohr : Concertino Sonst
und Jetzt. — Vieuxlemps: Variationen.

c) f'ioloncell.

Kummer: Concertino. — Metsner: Adagio und Va-
riationen. — Rietz : Fantasie.

i) FKte.

Fürstenau: Fantasie. — HaaJte: Concertino. —
|

Kalliwoda: Divertissement.

t) ClarUtttt.

Bärmann : Fantasie. — Gährich: Concertante für
zwei Clarinelten (neu). — Kalliwoda: Variationen.

f) Oboe.

Kalliwoda: Concertino.

f) Horn.

Lübeck: Adagio.

k) Fagott.

Maurer: Concertino.

i) Baupotaune.

Müller: Concertino.

Gesang.
1) Chöre nnd mehrstimmige Sätze.

Beethoven: Meeresstille und glückliche Fahrt; Musik
zu Egmont; Marsch mit Chor aus den Ruinen von Athen.—

.

|
Cherubini: Agnus Dei. — Donizelti: Duett aus Bcli-

sar. — Fesca -. Der 9. Psalm. — Haydn: Des Staubes

|

eitle Sorgen ; La tempesta. — Hoven : Einleiluug aus dem

I

Kälhchen von Heilbronn. — Mozart: Terzelt aus Vila-

I

nella rapita. — Rossini: Iutroduction aus der Belagerung

i von Corinth and Wilhelm Teil. — Spohr: Introduction

|
und Duett, Terzett und BaJlscene aus Faust. — Weber.
Erstes Finale aus Euryanthe; Erstes Finale aus Oberon.

2) Arien und andere einstimmige Sätze.

Baffe: Arie ans Falstaff. — Beethoven: Arie aus

Fidelio; Ah perfido. — Bellini: Arie aus Sonnambula;

Monlecchi; Puritaner. — Burgmüller : Spanische Sere-

nade. — lionizetti: Arie aus Beiisar; Lucia di Lammer-
moor. — Gumbert: Lied. — Händel: Arie aus Theo-

dora; Judas Maccablus; Holv, boly. — Haydn: Arie aus

der Schöpfung. — Hitler: Arie: La Partenza. — Mar-
liani: Arie: Stanca di piü combaltere. — Marschner .-

Lied: „Der Himmel im Tbale." — Mercadante: Arie

ans Ipermestra. — Meyerbeer: Arie aus II crociato. —
Mozart Concertarie ; Arie t Mia speranz« ; Arie aus Ido-

meneo; Tito; Cosi fan lulle; Don Giovanni; Zauber-

flöte. — Nieolai: Arie aus II templario. — Pacini: Zwei
Arien. — Rossini: Arie aus Sigismondo; Semiramide;

Donna del lago; die Tarantella. — Schottisches Lied. —
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Spohr: Arie ans Fau»t$ Jessonda. — Weber: Arie aas

Oberem ; Freischütz.

Die Künstler, welche auftraten, waren:

1) Instrumentalmusik.

Marlin Bezeth aus Rotterdam (Violine). — Jean

Joseph Bott ans Cassel (desgl.)- — David aus Leipzig

(desgl.). — Diethe aus Leipzig (Oboe). — A. und G.

Gareis aus Berlin (Clarinetle). — GolJtchmidt ans Prag

(Pianoforte). — Grenser aus Leipzig (Flöte). — Früul.

v. Grünberg aus Petersburg (Pianoforte). — Haake aus

Leipzig (Flöte). — Heinse aus Leipzig (Clarinette). —
Hilter (Pianoforte).— Jos. Joachim ansWien (Violine).

—

Kalliwoda (desgl.). — Mendelssohn Bartholdy (Piano-

forte). — Melzner aus Meiningen (Violoncell). — A.

Moralt aus München (Horn). — B. Morall (Violine). —
Nitasche aus Dresden (Flöte). — Queisser aus Leipzig

(Bassposaune). — Beinecke aus Altona (Pianoforte). —
Riefstahl aus Frankfurt am Main (Violine). — Biet» aus

Düsseldorf (Violoncell). — Sachsse aus Leipzig (Vio-

line). — Weissenborn ebendaher (Violine). — Weissen-

born ebendaher (Fagott). — WiUmers aus Kopenhagen

(Pianoforte).

2) Gesang.

Fräul. Anton aus Leipzig. — Friul. Birch aas Lon-

don. — Mad. Burchardt aus Berlin. — Fräul. Hage-

dorn ans Dessau. — Baritonist Kindermann aus Leip-

zig. — Tenorist Roch ans Sondershausen. — Tenorist

Langer ans Leipzig. — Friul. Macasy aus Prag. —
Fräul. Marx aus Berlin. — Bariionist Neumann aus Kö-

nigsberg. — Bassist Pögner aus Leipzig. — Friul. Sachs

ebendaher. — Tenorist Schmidt ebendaher. —
Spalter - Gentiluomo au Dresden.

1844. Mai. No. 22. 576

Feuilleton.

Am 25. April 1844

tor Petersen , ,, Sämann
,««

orde lo Altooi, unter Leitung des Can-

Oralorium vod Händel, in der lutheri-

Die

zeiebeelstea Künstlern and Kü» tilrrinn« n d«t Gessages zogetbeill,

und simmtliche Chöre wurden mit möglichster Prieisiea gesuogeo,

den diese berühmte Conpositioa in allen Tbeitei vortrefflich

Am 27. April fand ia Mönebea ta Ebrea de* Erzkertep Carl

«Joe grosse Militäraoaiikproduetioo Statt, wobei aof dem Mn*- Jo-

sepbsplalze die Musikheadea von

Seblaebt voa Villoria ausführten.

Der Magistrat za Wien bit der Kammersangeria Frial. Lvtser,

jetzt verehelichten Dingelttedt, ia Anerkennung der Verdienste,

welche lie sick durck mehrjährige Mitwirkung bei dca Academieen

zum Beilen des Bürgerspitalfouds erworben, die grosse goldene Sal-

vator-Medaille verlieben. Au» gleichem Grunde ertbeilte der Ma-

gistrat dem Violiavirtoosea Herrn Hellmetberger das Wiener Bür-

gerrecht für seine Person.

Ia Weimar ist eine neue Oper: „Die Seeeadettea eder die

n" von CKttarA mit Beifall gegeben

In Paris starb der Operoeomponist Bertolt, Professor der Com-
position am Coaservatorium der Musik und Mitglied des laslituta.

Er gehörte früher za dea beliebtestea Operacomponisten ; Moatsao

and Stephanie begründete zuerst seinen Ruf; Aline. Königin ven

Geleonda. Die tiefe Traaer, Rosamuude o. m. A. faadea aaeb ia

Deutschland Beifall. Mit tfrW.er aod Boietdieu «ebrieb er zur

Krönung Carls X. die Oper Pbaramaad. — Die Gesellschaft der

Arllste» - Masieieoi bat eiae Snbscriplioo erbBoet, am ihm i

Kirchhofe Pere - Lacbaise ein Denkmal errichten i« lassen.

Der alt Compooist für Volk«- and Klrehengesang bekannte

Musikdirektor Franz Cammer tu Berlin hat eine Reise nach Hol-

land angetreten, am der Rotterdamer Gesellschaft aar Beförderuog

der Teakaait in dea Niederlanden seinen so eben velleodetea er-

sten Baad der Kircbenslacke niederdeutscher Meister za überreichen.

Eia Engländer Namens JguiUr aus London gab am 8. Mai ia

Frankfurt am Main ein Coaeert zam Bcstea der Mozartsliftaag da-

selbst, woria er unter Anderen mehrere Ciavierstücke voo Hum-
mel vortrug and eiae aeae Symphonie seiner Corapusition zar Auf-

führung brachte.

/tuber, dessen neueste Oper: „Die Sirene" ia Paria ao gros-

sen Beifall findet, bat aehon wieder swei aeae Parlitarea fertig;

die eiae ist eiae komiseke Oper ia drei, die andere eine grosse in

feef Anfingen , aad beide Werke sollen nächsten Wiater auf die

Bükne kommen. 1820 war er eia junger Maas, der nicht so viel

um sieb eia gatet Pianoforte kaufea za können ;
jetzt be-

anter Anderem vier der groMteo HSaaer in einer der ke-

vod Psrift*

sitzt er

An kfi n d Ig an g e n.

Ia aaeaens Verlane erscheint am 4. Jttoi satt Ei|

Fantalile
rur des mot\fs de t Opera

:

Sapho de Pacini
composc par

Tn. Döhler.
0p. 49. Preis 1 Thlr. 10 Kgr.

Druck und Verlag ron Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter den« Verantwortlichkeit.

Nock vor Kode dieses Monats ereckeint :

!

nie Sirene,
Oper in drei Acten

A n b e r.
Clavierauszag der einzelnen Stücke

Leipzig, 81. Mai 1844.
Breitkopf «fr
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 5<" Juni. J|g «J3#

1844.

IttlaSaltt Scb. BaeVt Cbnr»lp«»aiin? Bad Cantaten. (FortMtioafr.) — AnrAnrAtm .- Ans Leipzig. Saannariieher Beriebt Uber die »«•
•ikaliscbeo Kräfte roa Ciilo und deren Leiatasgea io dem Winterhalbjahr 1943—1844. CarneraJ- «ad Fasieaeprra o. •. «r.

in Italien. (ForUetinoj. ) — Atkkniiijm^ttk,

Seb. Bach's Choral- Gesänge und Cantaten.
(Fartietsana; n Mo. 7 a. 8.)

Die Kinheneantaten Scb. Bach's sind ein Schau von
unermesslicbem Wertbe. Ungeachtet ihrer oft sellumen,

in veralteter Ausdrncksweise sich ergehenden Textes-
worle werden sie in Beziehung auf die Wahrheit und
Innigkeit ihrer ans der innersten Tiefe eines frommen,
gläubigen Gemülhes entquollenen Musik für ewige Zei-

ten als Musler dastehen. Wem sie sieb erschlossen, den
stört die Form ihrer Sprache nicht. Bach liefert keine

Musik neben dem Texte, keine Melodien zum Texte, die

ohne diesen dnreh sich selbst völlig befriedigen , etwa
durch ihn nur Erklärung, vor falscher Auffassung sichernde

bestimmtere Bedeutung erhalten. Nein, er durchdringt das

Wort in seiner geistigen Tiefe, bebt durch die Tonkunst
seinen Sinn hervor, erklärt es in Tönen zur Offenbarung

seines ganzen Inhaltes, wiederholt es, seine Bedeutung
verstärkend, erweiternd, betrachtet es in verschiedenem

Sinne, mit einem Worte: BacKt Kirchenmusik ist eine

vollständige Exegese des ihm zum Grunde gelegten Tex-
tes. — Für alle seine Schöpfungen scheint Bach wie mit

einem Schlage die passendste Form gefunden zu haben.

Wie kunstreich nod mannichfallig aneb immer ihre Aus-
stattung erscheinen mag, nichts desto weniger ist Alles

leicht und mit der grösslen Gewandtheit, obwohl deshalb

nicht mit geringerer Sorgfalt ausgeführt, und in den Ar-
beilen seiner späteren Lebensperiode herrscht eine Frei-

heit im Fluge des Gedankens, dass auch selbst da, wo
er in den allerkuuslreichslen Formen hervortritt, sich nir-

gends ein ihn beengender Zwang bemerken lässt. — Mit
bewundernswürdiger Lebhaftigkeit wusste er sich stets

für die tiefste Auffassung seiner in Musik zu selzenden
Texte zu stimmen, und immer stand sogleich das ganze
Tonsiikk in voller Gestaltung vor seinem Geiste. Da ist

nirgend« etwas Gestückeltes, Gedrechseltes zu entdecken

;

jeder Aasdrucksweise im vollsten Müsse Herr, hielt er
sie unwandelbar fest, wenn er sie einmal als die ihm
Tür seinen Zweck passendste erfasst hatte. Und wie man-
nichfallig, wie vielseitig erscheint er, und eben in sei-

nen Gesangcompositionen mit am Allermeisten. Für jedes
Gefühl, für jede Empfindung, für jede Anschauung stand

ihm der Ausdruck zu Gebote, und er giebt ihn eben so
tiefsinnig, als innig and wahr. Jede erneute Veranlas-
sung ihres wiederholten Erwachens führt ihm auch den

46. Jahrgang.

neuen Ausdruck dafür zu, und diesen immer wieder eben

so kunstreich als ungekünstelt. Man könnte fast behaup-

ten, wer seine Schöpfungen in ihrem ganzen Umfange
erkannt hat und zu geniessen im Stande ist, drr findet

bei einiger Beobachtungsgabe nach ihm nichts wesentlich

Neues mehr in der Musik. Mindestens ist so \\A gewiss,

einen grosseren musikalischen Gedankenreichtum bat

kein Tondichter, weder vor, noch nach ihm, bekundet,

nnd wenn die grösslen Meister anter seinen Nachkom-
men an dem Style ihrer Werke erkennbar sind, so fin-

den wir auch diesen schon in einzelnen seiner Werke
wie eine Verkündigung angedeutet. Er unterscheidet sich

von den nach ibm durch die Individualität der Meister

ausgeprägten nur dadurch, dass auch in allen seinen Pro-

pbetien der Bach'schc Geist vorherrschend durchweht. —
Doch lässt sich in der mir vorliegenden Sammlung von

Cantaten ein sieb entwickelnder Bildungsgang des Mei-

slers wohl herausfinden. Obschon aas allen derselbe fromme

Sinn, ich möchte sagen dieselbe christliche Einfalt her-

vorleuchtet, so klebt doch den in einer früheren Periode

geschaffenen mitunter etwas Veraltetes, so in der Form,

wie im Ausdrucke an. Die späteren zeichnen sich durch

jene, in nie veraltender Form ausgeprägte Kraft des Ge-

dankens , durch jene Sicherheit nnd Klarheit der Auffas-

sung, durch jene eiserne Consequenz der Ausführung ans,

welche dem grösslen Tbeile der Werke unseres Meisters

eigen sind, und Alle, denen sie sieb einmal erschlossen

haben, mit nie zu losenden Fesseln an sich ketten. Bach

verstand es, wie gesagt , allen Regungen des Gemülhes

den wahrsten Ausdruck zu geben; dadurch tritl in sei-

nen religiösen Werken seine Subjeclivität in den Hinter-

grund, und er wird der Verkündiger christlicher Gesin-

nung und Anschauung aller Bekenner des Evangeliums.

Er llsst nns aber nicht allein die Regungen des religiö-

sen Gemülhes erkennen, mit ihnen macht er uns auch die

Veranlassung dazu anschaulich
}
er zeichnet alle Zustände,

innere nnd äussere , mit minutiöser Beachtung auch der

kleinsten Merkmale, wie sie sieb seinem Seberbiicke aas

den vorliegenden Textesworten ergeben, er sucht sie

nicht hervor, sie dringen sieb ibm auf, seiner Auslegungs-

kunst wie natürlich entgegenströmend. Und dies ist der

Punct, worin sich seine neueren Kircbeneompositiouen

hauptsächlich von den älteren unterscheiden. — Sebatt.

Bach legt nieht allein Befriedigung. Freude, Woune und

Jubel, Sehnsucht nnd Webmulb, Traurigkeit und Schmerz

23
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in den Cbaracler seiner Tonstücke, er malt sie auch im

Einzelnen aus. Jedes Worl belebt und bezeichne! sein

musikalischer Ausdruck In der Canlale: ,,Jesus schlaf),

was darf ich hoffen," sieht der bekümmerte, verlassene,

schwankende Christ den Heiland wirklich schlafen, die

Schaar der Andächtigen sich dem Schlummernden behut-

sam nahen. Wir sehen anderen Ortes das sturmbewegte

Meer, so wie die sich thürmendeo Wogen ; wir schauen

den heilern Himmel, wie die wettersrhwangeren Wolken
sich erheben, sehen am Auferstebungslage des Herrn die

im Triumphe sieb kreisenden Sterne; Dach durchzieht in

seinen Gesängen mit uns die ganze Welt, lebt alle Zu-
stände und Verhältnisse mit uus durch, und begleitet uns

bis an den Rand unseres olTen stehenden Grabes, wel-

ches er uns iu freudiger Hoffnung und Erwartung eiues

künftigen, seligen, verklärten Lebens zeigt. — Indem er

den bedrängten Christen tröstet, ihn stärkt und ihn auf-

fordert, sich in Gottes Fügungen zu schicken, zeigt er

ans wie verstohlen dabei auch das Murren des unzufrie-

denen Bedrängten mit; er bezeichnet daneben Stehen und
Gehen, Ruhen und Eilen, das Sieberbeben wie Gebeugl-
werdrn in einer fast den ersten Anfangen der Kunst eige-

nen Naivität. — Und bierin , ohne irgend ein Aufgeben
der kleinen Detailmalerei, haben sieb seine späteren Ar-
beilen vor den Trüberen verklärt. — Sein Denken,
Schauen nnd Fühlen ist sich stets unveränderlich gleich

geblieben, doch steht später diese Malerei nicht mehr so

vereinzelt da, sie bewegt sich fest eingeschlossen in der

Sonata

melodischen Form, die er seinen Stücken

legt, und der Genius lehrte ihn seine Motive so glück-

lich linden, dass sie in ihrem Kerne schon die Ausdruckt-

Hihigkeit für alles Das enthielten, was er im Verlaufe des

Tonslückes in ihm auszusprechen halle. Es kann ganz da-

hin gestellt bleiben, oh und welchen Anlbeil Seb. Bach
an dem Textesenlwurfe der Kirchencantalrn , an ihrer

äusseren Anordnung genommen hat; die Auffassung, die

Gliederung, die poetische Verbindung und Beziehung der

Theile zu einander, die Verarbeitung ihres Inhaltes ist

sein Werk, nnd in welcher Weise! — Die Betrachtung

zweier Cantatrn Tür das erste Osterfest, einander gegen»
über, möge das Nähere andeuten. Wir wählen zuerst die

Canlale: „Der Himmel lacht, die Erde triumpfu'ret."

Der Meisler führt uns, vom Triumpbgesangc über die Auf-

erstehung des Herrn ausgehend, durch darüber ange-
stellte Betrachtungen, dem Inhalte des Textes gemäss, in

seiner gewohnten liefsinnigen Weise, bis zu Tod und
Grab des eigenen Leibes und lehrt uns, nach erweckter
Hoffnung und Erwartung eines künftigen beseligten Le-
bens in Chrislo, Beides mit Ruhe und Ergebung betrach-

ten und in Sehnsucht erwarten. — Das Tonslück ist

fünfstimmig für zwei Soprane, Alt, Tenor und Bass be-

handelt und ausser dem Quartett mit drei Oboen, drei

Trompeten und Pauken begleitet. — Eine ,,Sonata" be-

nannte Einleitung für das Orchester allein eröffnet feurig

und brillant die FeslcanUte. — Nur das Thema, im Unisono
ten angestimmt, möge hier Platz finden :

Tromba

und, mit Ucbergebung des Nachweises der kunstreichen I bis dabin in freierem Spiele bewegten Stimmen zur

nnd sinnigen Anordnung des Stückes, bemerkt werden,
j

spräche desselben einmülhigen Gedankens anzieht,

dass in die Durchführung des zweiten und dessen Gegen-
thema's der Hauptsatz in kurzen Gliederungen von den

Trompeten vorgetragen hineintritt nnd zum Schlüsse die

zur Aus-

mit

welchem das Stück begann. Unmittelbar daran erhebt sich,

I ebenfalls vom ganzen Orchester begleitet, der ersle Chor
|

der Canlale, fünfslimmig:

-.v

Conti

phi-ret, der Himmel licht

ff-^-^-y^4---^^^-^t I

der Hirn - mel laebt — — — — — o. i. w.

Der Salz tritt im ersten Theile förmlich fugirl auf; I stehendes, sogleich vom Alt imilirles Thema auf:
nach kurzem Zwischenspiele nimmt der Sopran nach-

|
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welches regelmässig in allen fünf Stimmen erscheint,

doch nicht weiter durchgeführt wird, sondern nach kur-

zer Verarbeitung der letzten melismaliscben (länge kräf-

tig abschliesst. Ein Nachspiel nimmt das Thema des er-

sten Thciles wieder auf. — Hierauf beschreibt ein Reci-

lativ für die Bassstimme die Festlichkeit des Tages näher,

und leitet in eine pathetische, vom Fundament allein be-

gleitete Arie ein. Sie ist trefflich declamirt, überhaupt
sehr originell ; die characterislisch pomphaft majestätische

Begleitung hebt de.n Gesang noch ungenieiu hervor. —
Aebnlicbes findet sich in Marccllo'a Psalmen.

ArU.
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ilar-ker Slniter, Fürst drs Lcbi-o», «Urker Streiter, boebbe-

1
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te« - »obn!

tP- —^—^J5*-^- r-i—

f

u. ». w.

Die Gesänge zum Preise des Siegesfürsten sind hier been-

digt. Ein vom Fundamente begleitetes Recilatir des Te-
nors schildert nun die durch Christi Auferstehung be-

glaubigte Erwartung eines Lebens mit dem Herrn nach

dem Tode; ihm folgt eiue Tenorarie: „Adam muss iu

uns verwesen, soll der neue Mensch genesen , der nach

Gott geschaffen ist." Mit vorerwähntem Recitalive nimmt
die Musik einen ruhigem Character an. Die Melodie zu

obigem Texte der Arie ist angenehm, ohne jedoch beson-

ders das Gefühl anzuregen; sie giebt allein den didaeli-

Vlnlinl tt Viol« 1.

sehen Inhalt wieder. — Dagegen übernimmt die fünfstim-

mige Begleitung der Saiteninstrumente den bewegteren

Ausdruck der freudigen Hoffnung, des beseligend ruhigen

Erwartens. — Deshalb bat Bach auch nicht das Motiv

der Singstimmen zum Rilornelle gewählt , sondern mit

guter Absicht die Motive der Begleitung dazu benutzt,

und dadurch den Character des Tonstückes schon mit Be-

zugnahme auf den ferneren Gang der Cantate vollkom-

angedeutet:
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Cm kurzes Rrcilativ ohne Begleitung, von der Sopran-

stimme vorgetragen, spricht nun das ßewusslsein des Le-

beos in Christo au*, und die freudige Zuversicht der Auf-

erstehung mit Christo zur Ehre und Herrlichkeil nach
dieser Zeit, wie die Anschauung Gutlrs in eigenem Flei-

sche. — Wie prophetisch und im Triumphe erhebt sich

die Stimme im .Schauer dieses freudenvollen Jenseils, iler

Conlinno beendet rhythmisch geordnet das Recitativ. —
So gestärkt uud erhöben sieht der Christ robig dem Tode
entgegen, jede Furcht ist entschwunden und hat der

Sehnsucht nach Auflösung, nach der Verwirklichung des

Gescbauten Raum gegeben.— Die folgende Arie : , .Letzte

Stunde brich herein" — schildert dieses freudige Sehnen,

mall die fröhliche und getroste Erwartung der endlichen

Verwandlung und Erfülluug der durch Christi Auferste-

hung gewordenen Verheissung. — Und wie vortrefflich

hat Bach Das wieder ausgedrückt! — Das Hauptmotiv,

wie es Sopran und Oboe einander imilirend in den

vier Tacten geben, ist tu ein

:

Höchst sinnig und bedeutungsvoll lässt Bach im ach-

ten Tacte, bei deu Worten: ,, Brich berein, mir die Au-
gen zuzudrücken , " den Cantus firmus des Chorals

:

„Wenn mein Ständlein vorhanden ist," durch Geigen
und Bratschen vorgetragen , eintreten , nnd im Verfolge

des Stückes den ganzen Choral neben der im angenom-
menen Cbaracler fortgehenden Singstimme und deren imi-

tirender Begleitung durch die Oboe ausführen. So wird

Tromb.. Choral.

Viul. 1.

die folgende, die Cantate abschliessende, letzle Strophe

desselben Chorals vorbereitet und kann nun als ein Lied

im höheren Chore erklingen ; der Grabgesang wird so

ohne alle äussere Veränderung in einen Triumphgesang
verwandelt, und wie das Tonwerk mit dem weltlichen

Ausdrucke des Jubels über den Triumph der Erstandenen
begonnen, schliesst es jetzt mit Darlegung der Freude nnd
der Zuversicht des Christen in ernstester kirchlicher Form :

~» .rr, 5*-;

—

.•5S

So erklärt sich die Versetzung des Choralscblussverses
aus dem tieferen G ins hellere C, die volle dazu er-
klingende Instrumentation und die über dem Choral
in getragenen Tönen schwebende Melodie der Siegestrom-
pete , als GegensaU ihres irdisch pomphaften Ausdrucks

in der Einleitung. — Zar ersten Choralslropbe und ohne
diese Vorbereitung bliebe diese Behandlung des Chorals

(.ForlsaUaag folgt )
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Nachricbten.

Leipaig, den 25. Mai. Am 12. , 16. und 19. Mai j

hielt Herr Frans Brendel aus Dresden im Saale des Ge- ;

wandhauses Vorlesungen über Gesebicble der Musik, wor-
über in Folgendem Kurz zu berichten wir um so lie-

ber Veranlassung nehmen, als wir auf einen grösseren
Cyclus von Vorlesungen, welche Herr Brendel über Ge-
sebicble der Musik später einmal bier zu halten beab-

sichtigt, aufmerksam machen wollen.

Die (>egrn<>lünde der beiden ersten Vorlesungen wa-
ren Gluck und Beethoven mit Rückblick auf Haydn und <

Mozart, und somit die interessantesten Epochen der I

Kunstgeschichte neuerer Zeit. Das kräftige Einwirken
Gluek't auf Verbesserung eines verbildeten Zeilgeschmacks
durch HerslellunK einer reinen, nalurgemässen Melodie,

auf Verbannung aller sinnlichen Effeclbascherei durch Her-

stellung eines wahren dramatischen Ausdrucks so erfolg- i

reich, gestaltete sich in drm beredten Vortrage zu einem
reichen Stoffe und führte zu Betrachtungen, die, verbun-
den mit Ausführung einiger Semen aus den Opern Or-

ibeus und Alcesle, so wie einer Arie aus Iphigenie in

auris, den Zuhörern grossen Genus« gewährten. Eine
vergleichende Cbaracteristik Haydn 's, Mozart'» und Beet-

hoven* war der Hauplgegensiaud der zweiten Vorlesung,
!

in welcher besonders der Einfluss Beethoven'* auf die

neueste Zeit als überwiegend hervorgehoben wurde. Die
religiöse, politische Denkweise wurde als Grund ihrer

Kunstrichtung gellend gemacht, was namentlich bei Beet-
hoven zu maooichfaitigen Bemerkungen Veranlassung gab.

Müssen wir hierbei Vergleicbungen aus dem Gebiete an-
derer Künste niemals als völlig genügend und erschöpfend

erkennen, so geben wir doch zu, dass sie zur Verstän-

digung für ein gemischtes Publicum viel beitragen, eben

so wie kunslpbilosopbisehe Bemerkungen dem wissenschaft-

lich Gebildeten, der dabei nicht zuglcirh Musiker ist, ei-

nen bellern Blick in das Wesen der Tonkunst verschaf-

fen, so weit sich nun eben mit Worten in solcher Kunst
Etwas erklaren lässt, was nach unserer Ansicht niemals

völlig genügend möglich ist. Daher halten wir es für

richtig, dass durch Ausführung einiger Tonstücke die ei-

gentliche Erläuterung gegeben wird. Es wurden diesmal

Sätze von Tonstücken aus verschiedenen Lebensperioden

Beethoven'* vorgetragen, aus den Sonaten Op. 2, Op. 53
und Op. III. Fränl. Laulmaim aus Petersburg spielte

dieselben recht brav.

Boten die ersten beiden Vorlesungen dem gebildeten

Musiker auch nichts wesentlich Neues, wenn sie auch die

Aufmerksamkeit zu fesseln wohl geeignet waren, so dürfte

doch besonders die letzte derselben ein allgemeines In-

teresse zu erregen im Stande gewesen sein. Dieser Vor-

trag snebte den Einüuss der weltgeschichtlichen Ereig-

nisse auf die Fortbildung und Richtung der Musik in den

verschiedenen KuBSlperioden zu begründen, und entwickelte

zun Schlüsse die Tendenz der zu haltenden Vorlesungen.

Die allgemeine Cbaracleristik der verschiedenen Schulen,

und besonders der letztem Zeit, gewährte einen beleb-

renden Ueberblick über das Kunslgebict, und die Bemer-

kungen über die neuesten Kunslbeslrebtingen mit prophe-
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tischen Folgerangen für die nächste Zukunft waren in-

teressant und zu eigenem Nachdenken anregend. Wollen
wir auch jetzt die Ansicht, die Blülbe der Tonkunst sei

vorüber, es fehle der neuesten Zeit ein Centralpunct, oder
mit andern Worten, jener hochbegabte Geist sei nicht,

wie in früherer Zeit, vorbanden, von dem etwas Er-
spnesslicbes für die Forlbildung der Tonkunst zu er-

warten sei, nicht kritisch beleuchten, so möchten wir
doch die Folgerung, die Wissenschaft, die Kritik müsse
das Fehlende acbalTen, die Prämisse selbst zugegeben,
nicht für ganz richtig erkennen. Halten wir das Eingrei-
fen der Wissenschaft zur Fortbildung der Kuust für un-
bedingt nolbwendig, so sind wir doch der Ansicht, dass
sie für sich allein, obue den Alles belebenden göttlichen

Funken, nichts vermag, und dass ihre Bestrebungen nie-
mals jenen auf Alles mächtig einwirkenden Geist erre-
gen können. — Wir müssen uns bier mit kurzen An-
deutungen begnügen, da unser Beriebt kein tieferes Ein-

geben in diesen reichhaltigen Stoß' zulasst. Mit Vergnü-
gen aber sehen wir den zu hoffenden Vorträgen entge-

gen; sie werdeu das Ganze überschauen lassen und zu
weiterer Entwickelung der ausgesprochenen Ansicht Ge-
legenheit geben; auf jeden Fall müssen sie bei der ge-
wählten Darstelluogsweise für jeden Gebildelen Interesse

gewähren. r. —

Summarischer Bericht
über die musikalischen Kräfte von Cöln und deren Lei-

stungen in dem Winterhalbjahre 1843 — 44.

1) Da* Theater, unter Direction des Herrn Spiel-

berger. Erste Sängerinnen: die Damen Weixelbaum und
Limbach. Tenoristen: die Herren Peretti und Wolff.
Baritonisl: Herr Pichon. Bassisten: die Herren Forme*
und Bllenherger. Capellaeister : die Herren Dorn und
Reithmeier. Conee rl meist er : Herr ffartmann. — Das
Repertoir bestand, da Herr Pichon erst gegen Ostern ein-

traf, mit Ausnahme der Opern , in welchen die Haupt-
rolle einen Bariion verlangt (z. B. Templer, Faust, Don
Juan) — aus fast allen in Deutschland gangbaren elasti-

schen und Modeartikeln. Neu einstudirt wurden : Fidelio,

des Teufels Antheil, der Schöffe von Paris, Euryantbe,

Don Pasquale.

2) Die Concertgeteüsehaß veranstaltete auch in die-

sem Winter sechs Concerte. Das Orchester mit Zuzie-

hung von kunslgeübten Dilettanten Stellt ein Contingent

von beinahe 60 Personen, darunter zehn erste Violinen,

acht Violoncelle, fünf Conlrabässe n. s. w. Die Cborge-
säoge nnd Soli's wurden von Mitgliedern der hiesigen

Singacademie nnd des städtischen Gesangvereines ausge-

führt. Fräul. Fächer aus Darmsiadt, eine tüchtige So-

Eranisün, war ausnahmsweise für zwei Concerte engagirt.

Dirigent: Heinrich Dorn. Das Reperloir bot viel Ab-
wechselung und zeugte von einem ehrenwerthen Streben,

das Gediegene mit dem Gefälligen zu verbinden. Es wur-
den execulirt Symphonieen : Beethoven (Fdur und Adur),
Mogart (G molf), Spohr (Weihe der Töne), Biet (Cmoll),

Dorn (Ddur). Ouvertüren: Gluck (Iphigenia in Aulis),

Fesca (Omar nnd Leila), Beethoven (Conolan), J. Klem
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(Jungfrau von Orleans), Feit (Op. 17 in D), Mozart
(Idomeueo). Von grösseren neaeu Werken kam Rossinfs

Stabat maier zur Aufführung. Dies« ansprechende Com-
posilion wurde spller mit brillanter Besetzung der Solo-

j

partieen und in Verbindung mit Beethovens C moll - Sym-
phonie noch zwei Mal (am grünen Donnerstage und er-

sten Oslerfeiertage) im Thealer zu Gehör gebracht. —
Von fremden Virtuosen trat im zweiten Concert Herr

(

Spindler aus Aachen auf, ein trefflicher Oboebläser. Von
hiesigen Künstlern borten wir nur Herrn Concertmei-

ster Hartmann in der Spohr'tthta Gesaogscene und

einem Potpourri von Kalliwoda.

3) Die musikalische Gesellschaft, ein Inslrumental-

verein von Dilettanten, vereinigt sich an jedem Sonna-

bend in Verbindung mit dem grössern Theil des engagir-

ten Oichesters zur Aufführung von Svmphonieen und

Ouvertüren. Dirigent ist drr hiesige Musikalienhändler

Abnenräder, zugleich erster Violinist beim Theater.

4) Der städtische Gesangverein unter Direction des

.städtischen Capellmeislers Dorn'.

5) Die Singacademie unter Oireclion des Domorga-

nisten Weber. Beide Gesellschaften verfolgen dieselben

Tendenzen in Ausführung ernster, raeist kirchlicher Mu-
sik. Wöchentlich ein Mal Versammlung.

6) Die Liedertafel kommt monatlich ein Mal zusam-

men. An Weber's Stelle wurde für das laufende Jabr

Herr Dorn zum Liedermeisler gewählt.

7) Der Männergesangverein, gestiftet von Fr. We-
ber, halt wöchentlich eine Versammlung, worin geistliche

Composilionen für mehrstimmigen Männergesang geübt

werden. Der Verein veranstaltete auch drei sehr besuchte

öffentliche Aufführungen.

8) Kirchenmusik. Mit Ausnahme der sonn - und fest-

täglichen unter Herrn Domcapellmeister Leibi execulir-

ten Messen, bietet diese Branche hierorts nichts Bemer-

kenswerlbes. Die zwanzig Orgeln in den zwanzig Haupt-

kirchen Cölns sind ohne Ausnahme unbedeutend.

9) Quartettmusik. Das sogenannte rheinische Quar-
tett, bestehend aus den Herren Hartmann, Derkum, We-
ber und Breuer, gab in diesem Winter sieben Abend-

unterbaltungen , in denen sie sieb als tüchtige Spieler

bewährten.

10) Extraconcerte veranstalteten : der ausgezeich-

nete Harfenist Parixh-Aloars; der Pianist Dreyschock
(drei Mal) , seine Virtuosität ist erstaunlich , als Compo-
siteur aber steht er auf keiner hohen Stufe; der belgi-

sche Violinist Kettenys in Verbindung mit dem schon ge-

nannten Oboebläser Spindler; blinde Flötisten und dito

Sanger u. s. w.; Musikdireetor Kahles aus Düren be-

*cbloss seine interessanten Vorlesungen mit einem soge-

nannten historischen Concert, welches verdienten An-
klang fand.

11) Instrumenten-Fabrik. Höchst ausgezeichnet sind

die Leistungen der Herren Eck und Comp. , deren Con-
certOügel und Piano's sich ohne Scheu den besten zur
Seite stellen dürfen.

12) Musikalische Kritik. Vacat.

Gegenwärtig beschäftigt sich das hiesige musikali-

sche Publicum mit den Vorübungen und Vorbereitungen

(leider auch Zeitungsplänkeleien) zum 26. niederrheini-

schen Musikfest, welches zu Pfingsten in Cöln unter Di-

rection uuseres städtischen Capellmeislers gefeiert wer-

den soll. Das Programm bestebt aus Händers Jephta

(nach der englischen Originalpaiiilur mit Orchester und

Orgel), Beethören's Missa in U (in Deutschland die erste

uugt'tbeilte Auffübruug dieses Riesenwerkes), MosarVs
Jupilersymphonie in L, und Cherubinis Hymnen. —

Ein bereits gedruckter Plan, die hiesigen Inslrumen-

lalkräfle unter dem Kamen: ,,Orchesterverein •« für im-

mer zu coneentriren und das Orchester selbst zu einem

städtischen Institut zu erbeben , cirrulirt seil vier Wo-
chen und scheint Theilnahme zu et wecken.

Cöln, den 15. April 1844.

Carneval- undFastenopern u.s.w. in Halten

.

(ForUet long.)

Lombardisch. - Vcnetianiscb.es Königreich.

Mailand (Teatro alla Scala). Pracht, verschwende-

rischer L'ebeiDuss, Furore und Finsco wechselten diese

Stagioue schnell mit einander ab; wobei eine neue Oper

|

nach 72 Stunden, zwei andere neue Opern schon nach

drei Stunden oboe allen Pomp in grösster Stille beerdigt

wurden. Ein Dutzend Prime Donne , darunter eine ein-

zige ganz vorzüglich ; ein halbes Dutzend Tenore, wovon
die eine Hälfte wenig, und die andere....; ein andere«

Halbdutzend Bassisten, nämlich fünf mehr oder weniger

wackere Dislooirer und ein guter Buffo, nebst den Se-

,
cuudärvirtuosi wirkten in 8, sage acht Opern, von denen

sechs verunglückten und zwei sich der besten Aufnahme
erfreuten, lu den gar nicht gelungenen grossen uod klei-

nen Ballelten war die berühmte Elslcr aus Wien die

bekränzte Siegesgöttin.

Pactni's Maria d'lnghillerra, die ihm bekanntlich vo-

rigen Carneval zu Palermo die Krone der Unsterblich-

|
keil von den Palennilanero verschaffte und schon vori-

gen Herbst in Turin durchfiel, befriedigte auch hier ganz
> und gar nichl. Da über Pacini's neue Schreibarl weiter

j

unten die Rede sein wird, so mag hier blos bemerkt wer-

|

den, dass der für uns neue Teuor Ivanoff in dieser Oper
I kaum einiges Aufsehen erregte; er ist zwar ein guter

I

Sänger mit schöner BrusLotimine , aber kalt im Vortrag.

Die Mollini vom hiesigrn Couservaiohom gebt mit — für

die Scala. Ferlolli ist gar kein Held. Der aus Barcellona

zurückgekehrte Bassist Mariui, als Distonirer auf der

Scala im guten Andenken, debütirle in Douizetti's Marino
Faliero, zur Seite der De Giugli und des Tenors Per-

retli; aber seine schöne Stimme verlor seilher noch mehr
i an Reinheit, und der Marino Faliero verschwand nach

der ersten Vorstellung aus der Seeoe. Um diese zwei
Unfälle ganz zu verwischen, wollte das Schicksal, dass

einer spanischen Sängerin Antonia Del Carmen - Monte-
negro gleich darauf in Bellini's fast verschollener Norma
ein sehr glänzender Empfang von Seile der meisten Zu-
hörer zu Theil wurde. Die Montenegro, aus adeliger Fa-

milie zu Cadix im Jabr 1818 geboren, erlernte den Ge-
sang anfänglich bei einem Dilettanten in Madrid. 1841

und 1842 brachte sie in Paris zu und sang da in meh-
reren Concerten. Vorigen Januar 1843 ging sie mit dem
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Maestro Cella nach Amsterdam, und sang auf dem Thea-

ter daselbst mit Beifall in der Norma, Lucia, im Barbiere

di Siviglia und in den Puritani; hierauf begab sie sich

nach Berlin , von wo aas sie eine Scriltura für die Mai-

länder Scala erhielt. Bei all dem günsligen Empfange auf

diesem grossen Thraler sind indessen die Irlheile über

diese Künstlerin höchst verschieden. Schreiber dieses, der

verhindert war, sie gleich anfänglich so hören, erstaunte,

als er nach dem gemachten Furore von unparteiischen,

sehr gewichtigen Schiedsrichtern einstimmig die Worte
aussprechen hört«: ..sie habe Feuer und Seele, sei aber

keine Sängerin ! " Wirklich tragt sie in der Norma
manche Sachen ergreifend vor. in ihrem Slimmenumfange
ist sie aber blos vom ein- bis zum zweigestrichenen/
am glücklichsten, und hält überhaupt mit den beutigen

besten italienischen Sängerinnen, r. B. mit der Taccbi-

nardi, Tadolini, Frezzolini, keinen Vergleich aus. In der

Norma sang neben der Montenegro Tenor Ferrelti und
Bassist Marini; die Adalgisa machte anfänglich die Bei-

loni, sehr hatd darauf die Alban». Nachdem Bellini's Pu-

ritani, mit der Mollini, Ivanoff, Marini und Ferri ("die ihr

famoses Duett um die Wette herunter distonirten), als

langweilige Oper tarn Glücke nur wenige Male den Zu-
hörern ein starke« Gähnen abgelockt ballen, und die neue
Oper Sofonisba, del Maestro Luigi Petrali (einem Schü-
ler Mereadante's), nur einen Abend gegeben worden war,
wofür der Compouisl dem Vernehmen nach aus seinem
eigenen Beutel hundert Angsburger Gulden der Impresa
bezahlt balle, ging Pacini's neue Oper : L'Ebrta mit der
Montenegro, der Alboni (nicht mit der vorbenannten Al-

ba ni zu verwechseln), den Herren Ivanolf und Marini in

die Scene, erhielt sich aber darauf mit Nota in drei Vor-
stellungen und verschwand sodann gänzlich aus dersel-

ben. Pacini, der erste Bossini'scbe Apostel, machte zu
seiner Zeil Epoche, darauf (von den andern Rossini'schen

Aposteln Donizetli, Mercadante, Bellini, Ricci verdrängt,)

eine lange Pause, in welcher er einem ernsthafteren mu-
sikalischen Studium sich widmete. Seit seiner Saffo aber-

mals melodramatisch thütig, fehlt es ihm noch jetzt bei

seiner 70. Oper, der obigen Ebrea, keineswegs an origi-

nellen melodischen Ideen, er schreibt auch viel solider,

als ehemals, nur bat er Mereadante's leidigen Fehler an-

genommen: er erdrückt Sänger und ZubÖrer mit Vocal-,

Instrumental- und Harmoniemasseii. Grosse Meister haben
stets mit wenigen , aber am wahren Orte angebrachten

Harmoniecn die erhabensten Wirkungen hervorgebracht;

wozu freilich vor Allem eine treffliche Schale, Stadium
der musikalischen Classiker, sodann ein eigenes Genie
und Talent gehören. Jetzt schläft man in der Scala beim
schrecklichsten Stimmen- und Orcbesterlarm ebenfalls recht

sanft. Bedenkt man ferner, dass im ganzen Dissonanzen-
meer unserer beuligen für bochgelahrt gehaltenen Maestri

nicht ihr eigentlicher künstlicher Gebrauch zu finden ist,

wie man das z. B. bei einem Meyerbeer, Mendelssohn,
bei unserm herrlichen Spohr u. A. jetzt lebenden musi-

kalischen deutschen Heroen anf der Stelle erblickt; dass
ein gebundener Styl, der für die Ebengeuannlen ein Spiel

ist, bei Erstem auch in den ernsthaftesten Musikeu äus-

serst kärglich in Miniatur und als eiu Noli me längere

betrachtet wird $ — so könnte man bei all diesen Har-

monieanbäufungen fragen: Harmonie, que me ceux-ht?
• (Noch unlängst wurde mir von einem für sehr gelehrt
gehaltenen Maestro ein von ihm neu eomponirtes grosses

i Kirchenstück gezeigt. Auf meine Bemerkung, dass mir der
!

künstliche Gebrauch der Dissonanzen und der gebundene
Styl ganz besonders gefielen, schüttelte er Stark den
Kopf dazu, und mir fiel dabei die Fabel des Fucbses ein.)

Bis jetzt, das ist bis zu Ende des Carnevals, sah es
also auf der Scala nichts weniger als tröstlich aus. Von
den bisher gegebeuen sechs Opern machten fünf Fiasco.

!
Die Norma, der man viel Langweiliges nicht absprechen

|

kann, erhielt sich durch die Montenegro. Unter den Sän-
gern ragte Letzlere, ihrer bedeutenden Parlei wegen, am
Meisten hervor; als sie nach und nach öfters dislonirte

1 (zur Scala gehört eine eiserne Brust), nahm auch diese
ziemlich ab. Mit der Fastenzeil kamen von den ander-
wärts geschlossenen Theatern neue Sänger an , und so
gab man denn auf der Stelle Donizelü's Linda di Cha-

|

mounix mit den Damen Tadolini, Alboni, dem Tenor Gar-
' doni, den Bassisten Colini, Fedrighini und Buffb Rovere.
I Nach aller Schmach and uach Pacini's erdrückenden mu-

sikalischen Massen war Donizelti's einfache, sangbare,
I mitunter wirklich hübsche Musik der Linda, noch dazu
von diesen neuen Sängern vorgetragen, ein wahres Lab-

|

sah Die seit langer Zeit hier nicht gehörte treffliche, sonst

|

kalte Sängerin Tadolini hat seither mehr Feuer, und
dürfte die ersle jetzt lebende Prima Donna in Italien sein

;

ihr reiner umfangreicher, sehr geläufiger Sopran ist eisen-

fest und sie überwindet grosse Schwierigkeiten mit Leich-
tigkeit. Jeder der übrigen Singer verdient Lob, beson-
ders der für uns neue Bassist Colini, ein Römer, mit hüb-
scher (leider zuweilen Kehl-) Stimme und gutem Gesänge.
Zu Ende der Slagione gab man zum ersten und letzten

Male Mtreckt"t neue Oper Cornelio Bentivoglio. Herr
Mirecki, ein Pole, der ein Sechziger sein mag, hat bereits

vor mehreren Jahren eine Oper in Genua componirt, und
wurde sodann Direclor einer Musikschule in Cracau. Seine
angezeigte Oper bat nichts Besonderes aufzuweisen und
ist im Ganzen einförmig.

(Teatro Carcano.) Während der Fasten wurde hier

Fioravanti'a Columella (Pulcinella), Donizelti's Lucia und
Torquato Tasso gegeben. Die Prima Donna Agostioi und
Buflb Borella, der eben so wie Cainbiaggio ein Mailän-

der ist, waren die Besten der Gesellschaft.

Der lOjäbrige Knabe und fertige Pianofortespieler

Alfred Joel aus Triest Hess sich ein Mal in den Zwi-
schenaclen auf der Scala mit vielem Beifalle hören.

Monso, durch eine Eisenbahn mit Mailand verbun-

den, balle gewöhnlich nur zur Zeit seines Jobannisjahr-

markles Oper; nun prangt sio auch im Carneval auf die-

sem Theater. Die Geschwister Perger (Prima Donna Jo-

hanna nnd Bassist Ferdinand), die Carlelti, Tenor Booo-
melli (Letzteren abgerechnet, sämmtlicfa Anfänger) waren
für hier in Donizelti's Roberto d'Evreux, Lucia di Lam-
mermoor nnd Rossini's Barbiere di Siviglia genügend.

Conto. Die Zoja gefiel wohl in Donizelti's Figlia

del reggimento, ihrem Steckenpferde ; so ziemlich Tenor
Biancbi, Buffo Hilarel, weniger Bassist Marchelli (dem
die Rolle nicht zusagte), noch weniger die Musik. Ricci'«

Due Sergenli mit der nnpäsalicben Wanderer, der Spa-
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nierin Manoz (ganz Anfängerin) and den Bassisten Torr«

;

desgleichen Herrn Speranza's Dne Figaro mit beiden be-

nanuien Prime Donne und Bassisten, deren Mosik eben-

falb wenig benagte, fand tbeilweise von Seilen der Sän-

ger einigen Applaus.

Pavia. Hier war der Opernappelit so stark, dass man

zwei Theater damit beschäftigte. Im Teatro del Nobile

machte Ricci's (F.) Corrado d'AMamura mit

wenig geniessbarer Mosik den Anfang. Die brave Griffini,

die Altistin Brambilla (Carlolta), Tenor Ricci und Bari-

ton Marcusi thaten alles Mögliche, nn keinen ganzen

Fiasi'O nach Hanse zu tragen. In Doniietti's Lucrezia Bor-

gut begann die Dämmerung am Theaterhorizont und es

warde darauf ganz bell in dessen Gemma di Vergy, wel-

che Titelrolle der hier

in die Hand gab.

(Teatro He.) Die Sebwestern Agoslini (Racbele and

Ersilia), die Tenor« Olivieri nnd Assandri, Bassist Cee-

eooi bauen die grosse Kühnheit, auf diesem kleinen Thea-

ter afercadante's grosse Oper Bravo mit einem kleinen

Orchester zu geben. Sintemal der gewöhnliche Ricsen-

lärm dieser Musik hier ganz vermisst wurde, so machte

der Bravo bald dem Columella Platz, worin Boffo Torri

die Titelrolle übernahm, und besonders die Studenten der

hiesigen Universität ergölzte. Die Agoslini (R.) erwarb

sich hierauf in ihrem Benefiz, als Gemma di Vergy, vie-

len Beifall. Auch Coppolas Nina mit der Agoslini (F..)

ging nicht übel. (Besch Inas folgt.)

Ankündigungen.

HEUE MUSIKALIEN,
welche •• eben

im Verlag von Breltkopr de Härtel
erschienen uaii durch alle Buch- nnd Musikalicnblo

welch
in Leipzig
[langen xn

Tblr. Xgr.

.4über, D. s?. C,
Actes tob B. Seribe

ud franxiiiiscbem Teil
No. 1. Lied flkr Sopraa

. 8. Terzett tkt Sopran und
- 5. Lied für Tenor
- 4. Quartett Ar xwei Teo<
- 8. ReciUtif and Arie Ar

0. Ued för Sopran •< ...............•.*..•>•••». ~~ 8
- 7. Dactt für Sopraa aad Teno» — 80
- 8. Terxelt Ar Sopraa , Tenor aad

8k
. Bomanie für Sopran

6. Carxtine Ar Sopran
• 10. Chor für »wel Tenore und »wei

beliehen aind i

Iii« Sireae. Komische Oper ia drei

in Clurieraasauge mit deutschem

ia eiaxelaen Nummern.
.......

........ .a

so
n
n
18

20
8
7t
7t

II. Daetl Ar Sapraa nnd Tenor — 18

lor.an, Uasirrausauj; an awei Hai
gerichtet von Carl Cxerny

Dritte Oarerlure tur Oper: L.

lä. Arie tur Soprai

Ouvertüre aur Oper: Die Sirene Ar da» Piaoofurte. —
iven, Ia. V»«, Christus am Oelberg. Ora-
Clasierausxuj; xtt xwei Ilnnden ohne Worte, ein-

8
in C. Ar awei

roa G. M. Schmidt. 1

j €>., II primo aniarc. Pautaäie pour Ia

Flute aree aceompagncmenl de Piano. Op. St —
l> oliler, Tla,, Kautaisie poor le Piano rar de* aaetih

de l'Opera: Sapbo de Paciai. Op. 40 I

FtirS)i>n»U, A. B., Die Kaut de* Floleiisoiels , ia

theoretisch pmctJaeher Beziehung dargestellt. Op. 158,
eartoairl 8

liCearatatler, A., 8 petita Dtrertiaaenaenta pour le

Piano. Op. 80. So. 1 : Le apecUde a beaenec d'A.

Lair de Beauvais. No. 8i Bein« de la praire d'A. de

Modare h —
tt»tt, JL, 8 Pieeeseharaclerisliuue» paar te Piano. Op. 8. —
— — Schert« poar le Plana. Op. 5 —

Morcean de Salon. Fantaarie brillante paar le Piana

aar das matifa de l'Opera: Maria di Badem de Dooi-

»etll. Op. 4 —
Hüt-kel, E., it Caprice» pour le Piano. Op. 8 —
— — Revcries. Nocturne* pour le Piano. Op. 8 ....... —

II Lamento a Ia Caaaolaxioae. 8 Bomaaees pour

le Piano. Op. 7.

10
18

-
I

80

SO

10

10
80
181

10
18

int Verlage tob Tr»Mt*»elw afc C«»Bal|S. in Berlin erschie-

nen aad durch alle Buch- nnd MaiikaUeubandluDgen zu beliehen i

ABB«wa>fcl T*rslaKllclaer irisjnlkwerfce >• gebunde-

ner Schreibart roa Meiatera ällerrr aad neuerer Zeit. Zuarrsr

Sammlang, fünfte Lieferung, oder »••«, 49. A., Aria Bell'

Oral. „La Caduta di tierico" per il Mexio-Sopr. coa Orch.

Partilura. Sub»eripliontpreis J Thlr.

Be»C|| f «T. S«, KirchengeaaBg» für Solo - nnd Chorstimmen mit

Instrumeatalbrgleiluug. Partitur mit unterleglern tl. .Ana», tob

J. P. SdunüU. Dritte Lieferung. „Barmheriigee Herie der ewi-

gen Liebe." 1 Thlr.

Haveln. «I., Qnalnon paar le Violon cn Partition. Edit. com-

plele. No. 40— 63. Subscriptioospreis 4 Thlr.

(Bia aar Oftermeme 1848 werden aimmtliche 85 Nummern

nebst einem thematischen Begiater rracheinc». El iat die« alsdann

die eiasige »orbaodeae rolLaUadi^c Ausgabe ia Partitur. )

ürnK, (aiiatar, tjuatuor für xwei Violiacs, Viola und Vio-

IodccU. Op. 1. No. 3. 1; Tblr.

Im Laufe dieses Jahres arscheiaen aoeb drei Quatuors diese»

Componislen unter Op. 8, No. 1 — 5, im gleichen Verlage.)

Sechs Lieder tur Pianoforte Bad Violoncell. Op. 7. Zwtitt

Lieferung der Lieder (ohne Worte) für PBe a. VerUe. 1 Thlr.

La«, A. ls., SängergruM. Funfanddreissig Liader verschiedene«

Inhalt« mit Bebten deutschen tolkswriaea and neuen Compmi
lioaea ran O. itranme, Fr. Cammer, C.ikriek , Fl. Ceyer.

A. E. Grrll, H. Hauer, .4. Hrnnrnt. A. NtithmtH Bad //. A. F.

Pvturiui far den ein-, awei- aad dreistimmigen (Jeaang ia Scha-

lea, wie auch in kleinem SSagerhrcisea beraasgegeben. Preis

i Tblr.

Hrhnrldrr, ])r. Fr., Der 67. Psalm > „Gott sei uns gnä-

dig and aegne ua«.' 4 Für doppelten Manuerchor ntit Orcbealcr-

beglritnng. Op. 109. Partilnr 1 Thlr. Die Chorstimmen tV
Thlr. im Suhaeriplioaaprria. (Za dem im Augaal dieses Jahres

beforalcbeadea grosata Mnsikfest in Meissen eompanlrt.)

•

In anaeraa Verlage sind erschienen und in allen Musikalien-

bandlnngea aa haben :

Baldenrrhrr, Cd., Grsnde Fantaiiie et Variat. aus Son-

nambala far Piaaoforte. Op. 3 Preis 90 Ggr.

lilmdpnlutner, lf., ..I>»t Fabnenwacht/ 4 Lied mit Beglci

luag des Piano. Preis 6 Ggr.
Dasselbe mit Begleitung der Goitarre. Preis 4 Ggr.

Alls

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 12 - Juni. M »4. 1844.

Inhal« I S«b. Back'» Ojur.lgrsingf und CialaKo. (FortiiUiuig.) — Nnckneklta : Aas Londas. CtrMrat- lad FialeooMro . . ».
in Itilleo. (Bticfalutf.) A.i Frankfurt. - '

itac/V« Choral- Gesänge und Cantaten.
(PorUettcog.)

Betrachten wir dieser Canlate gegenüber eine andere
für das erMc Osterfest geschriebene: ,,Christ lag in To-
desbanden." Bach bat den Text des Lulher'scben Kir-

chenliedes ganz unverändert dazu beibehalten, und somit
für den Gang und die Gestallung dieser Ostercanlate eine

von der vorigen völlig abweichende Aufgabe genommen.
Jene führt von der Schilderung der Freude des gesara in-

ten Weltalls durch deren nähere Betrachtung zum furcht-

losen und rahigen Blick in das eigene Grab, zur freudi-
gen Erwartung endlicher Auflösung und Verwandlung des

eigenen Leibes an die Pforten des Jenseits hin. — Die-

ser Text verweilt dagegen in steler Betrachtung des Kam-
pfes zwischen Tod und Leben, fasst dessen einzelne Mo-
mente ruhig in's Auge und leitet wiederholenllich zum
Hcwusslsein im Glauben: M Das Lebrn bat den Sieg er-

rangen, alle Macht und Gewalt ist dem Tode durch die

Hinopferung des Heilandes entrissen." — Diese Erkennt-
niss rührt zur Glaubensfreudigkeit and zum Jubel- und
Preisgesange auf das Fest hin, und so endet diese Fesl-
cantate, wie die vorerwähnte begann. — Die ganze Be-
trachtung verlässt den Kreis der gesammlen Menschheit
nicht, und tritt nirgends als eine subjeclive hervor. Des»
halb giebt unser grosser Meister folgerecht in seiner Com-
position niemals den kirchlichen Ausdruck der Gemeine
auf; allen Stücken der Canlate dient gleicbmissig der
Cantiu Qrmus des Chorals zur Grundlage , den er den
Textcsslropben gemäss in kunstreichen und mannicbfalli-
gen Bearbeitungen verwendet. Wir müssen uns mit Rück-
sicht auf diese Blätter das nähere Eingehen auf die ein-
zelnen Stücke dieser unstreitig zu Bach'* grossartigsten
Schöpfungen zo zählenden Cantate versagen, um die oh-
nehin schon zahlreichen Beispiele nicht noch mehr tu
häufen. — Sie ist ausser dem Streichquartett mit einem
Cornetl und drei Posaunen begleitet, und Führt nach einer
den Choral andeutenden Einleitung die erste Choralstro-
pbe vierstimmig durch, bebandelt die zweite als Duett
für Sopran und Alt; die dritte mit ßgorirler, lebhafter
Begleitung der Geigen ist dem Tenor übergeben ; die vierle
ist eise Durchführung für den Chor, den Cantus firmos
im Alt, die übrigen Stimmen führen die Melodie der ein-
zelnen Choralzeilen in der Verkleinerung aus. In der fünf-
ten Cboralstropbe trägt der Bass den Cantus firmus solo vor,
Violinen und Breischen ahmea ihn in vierstimmigem Satze
in der Quinte nach. Die sechste Strophe Duett (Sc-

Jakrg-Mf.

pran nnd All); die siebente vollslimmiger Seblosschorel.

in gewöhnlicher einfacher Hallung. — Wie nun diese

beiden Cantaten ihrem Inhalte und ihrer Anordnung nach

wesentlich von einander unterschieden sind, so ist auch

der rein musikalische Tbeil in keinem Pumte mit einan-

der ähnlich. Bei der jetzt sebon weiteren Verbreitung der

Orgel- und Claviercomposilionen unseres Meistere ist es

zu bekannt, dass Bach sich nicht leicht wiederholt, und

obwohl er seine ihm ganz eigentümliche Schreibart hat,

doch an keinen stehenden, stets wiederkehrenden Formeln

zu erkennen ist. Bach ist frei von aller Manier, und die

dichterische Mannichfaltigkeit, welche sich so vielseitig in

seinen InstrumentaKompositionen offenbaret, findet sich

ebenfalls in den Anfaogscomposiüoneo und überreich vor,

ungeachtet Bach fast uur allein für die Kirche gesehrie-

ben bat. Seine Gesänge sind wahrhaft von dem heiligen

Geiste durchdrungen, und der ernsteste und würdigste

Sinn bringt sie künstlerisch zur Aussprache. Und den-

noch, wie sebr widersprechen sie formell Dem, was die

alte Schule gemeinhin Kircbenstyl zu nennen pflegt. Schon

die beiden hier näher betrachteten Ostercanlaten bezeu-

gen dieses. Indem jene sich grösslenlheils in ganz freien

Formen bewegt, hält sich diese ganz eng an den gebräuch-

lichen Kirchengesang der Gemeine, der seiner Natur narh

die sieb mit ihm vereinigenden Formen beschränkt. Wo
aber dies nicht der Fall ist, da lasst sich Bach ungehin-

dert geben, und bedient sich jeder Form, wenn diese nur

wahr, erschöpfend und Anschaulichkeit gebend im Aus-

drucke ist. — Eben an Seb. Bach kann man es recht

deutlich erkennen, dass nicht eine oder die andere Schreib-

arl allein auf die Bezeichnung Kirchenslyl Anspruch ma-

chen darf, sondern dass eben nur der mit dem Heiligsten

und Höchsten erfüllte Geist die Sprache zu reden ver-

mag, welche das Erhabenste anschaulich macht, und dass

sich das Niedrig« und Unwürdige dann von selbst aus-

scbliesst. — Es ist wohl seilsam, dass last hundert Jahre

vergehen mussten, bevor dies an Bach erkannt wurde.

Die Theoretiker, welche aus seinen Werken die Norm

für den Satz, die Scheidung eines Kirchen - und Kammer-

slyls entwickelten , waren gerade für den liefen poeti-

schen Sinn seiner Kunstwerke verschlossen geblieben,

und schrieben ihren hoben künstlerischen Werth ganz

anderen Dingen als diesem zu. — Und dennoch treten

uns in einer Menge seiner Kirchengesänge am Allereehla-

gendslen gerade die Beweise entgegen, dass Bach sich

der verschiedenartigsten Schreibarten bediente, wenn sie

ihm das Rechte, Wahre, hier Passendste erschienen. Win
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Baini in tatestrma zehn verschiedene Style nachweift,

so Hesse sieb in ähnlicher Weise an Bach eine ungleich

grössere Anzahl ohne Mühe herausfinden , and wie wir

in ihm, im eigentlichen Sinne des Wortes, den Protolypus

der evangelischen Kirchenmusik erblicken, so spiegeln

sich auch in den von ihm gewählten Formen die Rich-

tungen, welche später die Kunst genommen, unwiderstreit-

bar ab. — Einige Beispiele mögen das Angedeutete nach-

weisen. — in der Ca n täte : , .Jesus schläft, was soll ich

hoffen" erbebt der Tenor in einem Recitative die Klage

über die Bcdrängniss des Christen, während der Herr schläft,

and knüpft daran die Bitte, ihm in der Gefahr den rechten

Weg zu zeigen. Eine kräftige Arie mit Quartcllbegleilung i

„Die schäumenden Wellen von Belials Bächen," Gdur,
%-Tact, in feurigem Tempo schildert die Gefahr des
Weges. Die Begleitung ist durchweg malerisch ; eine rol-

lende Figur in der ersten Geige scheint die Gewässer des

Slurzbacbs zu bezeichnen ; in den kräftigen Rhythmen des

Basses zeigt sich ein mulhvolles energisches Anstreben, die

zweite Geige und die Bratsche geben das liild eines mü-
hevollen sich Enlgegenstemmens. iiier der Anfang der
Arie, in der ich etwas Mozart Eigentümliches linde.

Eine Mischung des strengen mit freiem Style findet

sich unter Anderen in der schönen Cantate: „Herr wie
du willst, so schick's mit mir.*' Ich wähle einige Bei-

Vinlmi.

Die «chiu - mm - den

spiele ans der Bassarie (C moll), welche eine Menge aus-

drucksvoller Momente in melodischer und harmonischer

Beziehung darbietet.

Herr wie da willit,

VloU. J
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Merkwürdig ist in nachfolgender Stelle noch, neben dem
j

ungewöhnliche Begleitung, welche
ausdrucksvollen Gesänge, die einfache , bei Bach ganz | der Glocken darstellen soll.

den Klang

t.. -+* -*- m im

Herr, m du willst,

Viol. l no.

-» —*—1 f • —' « : =—•—r-

so scbligl ihr Lei - ehen-Glo - ekeo , 10 schlagt ihr Lei - ehen-Glo -ck.es,)

VI. 2 do

r r r
i

f f

"^Pr r f
'rYT^r f r

1

Wenn schon diese wenigen Beispiele das Angedeutete
vollständig bestätigen, so dürfen wir doch, aelbat mit der

Absiebt, die Beispiele für diese Biälter nicht ohne Noth
zu häufen, noch einige besonders merkwürdige Fälle nicht

»ergehen. — So befindet sich in der Canlale : „Bedenke
Herr, wie es uns gehet" eine Allane , welche unter
Bach's Arbeiten höchst auffallend, fast einzig dasteht. —
Eine liebliche, anmulhige Cantilene, in höchster Einfach-

heit harmonisch und melodisch sich entfaltend , die Be-
gleitung im gleichen Contrapunct fast nur in Vierteln,
bin und wieder eine kurze Phrase der Singstimme nach-
ahmend, erinnert sie mehr an die mild frommen Gesänge
Jet. Haydn's, als an den tief kräftigen, selbst im lyri-

schen Ergüsse Energie nicht verläugnenden Sebastian.
Man wäre versucht, sie für unicht zu halten, wenn nicht
die Anordnung der Aufgabe vollkommen entspräche und
wir schon in ihm den Künstler erkannt hätten, der wie
>m prophetischen Geiste Saamenkörner in seinen Wer-
ken ausstreute, deren Wachslhum und Blüthe einer spä-
teren Zeit vorbehalten blieb. — Auch zeigt sich am Schlüsse
des zweiten Theiles der Arie der Mach'seht eigentümliche

Stempel. — Uebrigens ist es bekannt, dass Seb. Bach
mehrere Ausflüge nach Dresden , wo damals Hasse , die

Faustin a und mehrere andere grosse Sänger Italiens leb-

ten, gemacht hat. Seine Leichtigkeit im Aufassen und

sich Aneignen gehörter Tonstücke bestätigen dessen Bio-

graphen einstimmig. Hasse baute auf dem Grunde der

oeaeren neapolitanischen Schule fort. Das konnte Bach
ausnahmsweise mit Hintansetzung seines eigensten We-
sens wohl auch einmal unternehmen, nnd es wäre sogar

denkbar, dass Bach die ganze vorliegende Caotate, wenn
auch nicht für Dresden, doch für die Dresdner geschrie-

ben haben könnte, welche noch heute (im Jahre 1839

geschrieben) ihrer entschiedenen Vorliebe für italienische

Musik nicht entsagen können, und selbst unmittelbar nach

unseres Meisters grosser Passionsmusik noch einer Sym-
phonie oder einer brillanten Ouvertüre als Schlusssteines

bedürfen. Doch wir kehren zu unserem Paslorale zurück

den Anfang desselben ausführlich bin, wobei

merken, dass auch die Behandlung der be-noeb zi

gleitenden Flöte sieb mi

Bant.
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Um die Beispiele verschiedenen Styles mit moder-

nen Anklängen bei grosser sinniger Tiefe zu beendigen,

folge noch das Thema eines Duells mit obligater Oboe i

der Cantate: Wachet auf, ruft uns die Stimme **i

Und ich — bia seie,

chei ... den, mein freund i»t mein

,

nichts

Mein Freund ist

- 7 J

«od ich bio teio,
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USfL
Freund ist mein und ick bia feia, um! ich bin sein, uod ich bin sein, die Lie-

und ich bia «ein, die Lie-be soll nickU scbci

(man betrachte im Beispiel b den achten und neunten Tacl, I galer Violine, Oboe und Violoncello aus der Cantale

:

wie den Scbluss); das einer herrlichen Sopranarie mit obli-
|
„Also bat Gott die Welt geliebet":

Heia glia-bi - gej Her - xe, froh-lo-cke, »lag', »ebene, froh - lo - eke sing, scher- te. mein

* :,—f
' —f"— l 7 » I st f M ~

das Thema einer Tenorarie aus: , ,
Herr, wie du willst, so schick's mit mir":

Rilorn.
Aeb,«eo- ke doch den Geilt der Frcnde, den Geist der Freo il n. s. w.

»igmzed by Google
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und das Thema einer Tenorarie aus: ..Halt* im Gedächtnis* Jesum Christ":

{

Mnn Juni ist erso* ist «r- stau - den, al - leio was schreckt mich noch Jesus ist er- ttu - den, al-

m
~gip__

"j.r r 1
1

1
>'

< rpipr
"

'

leid , was sehreckt mich noch ? AI - lein, was schreckt Bich noch ? Allein

,

Mach diesen wenigen Andeutungen erklärt es sich, welch
eine grosse Masse von unbekanntem Material noch nähe*
ren Studien ganz unbenutzt vorliegt, da jede der Can ta-

ten in der Regel ausser einem Einleitungschore und dem
Scbluscborale einige Recitalive und Arien oder Duetts
(diese jedoch sellener) einhält. Sehen wir uns darin um,
so begegnen wir manchem uns bei anderer Gelegenheil
bekannt Gewordenen , and werden zum Vergleiche des
neuen Fundes mit dem Gekannten aufgefordert. — So
enthält die mir vorliegende Sammlung mehrere Cboral-

bearbeituDgen , wie sie in der bei Breitkopf und Härtel

erschienenen Sammlung von Choralvorspielen unverändert
»leben. Z. B. gleich das erste der Sammlung über : „Wa-

^=9=9*

cbet auf, ruft mir die Stimme" (in der Cantate über den-
selben Text); Geigen and Bratschen tragen dieOberslimme
vor, im Solo Tenor den Canlus firmus mit dem Text:
,,Zion hört die Wächter singen." Desgleichen No. 2:
..Meine Seele erhebet den Herrn," Duell für All und
Tenor zum Texte: „Er denket der Barmherzigkeit";
zwei Oboen und Trompete führen den Cantus lirmus. —
Desgleichen No. 4 : „Wer nur den lieben Gott lässt wal-
ten," ein Duett für den Sopran und All zur vierten Stro-
phe: „Er kennt die rechte Freudenfülle ;" den Canlus
ßrmus tragen Geigen und Brauchen vor, und mehrere

(Fartsetiong folgt.)
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Naciiricdten.
I

Benedict'« Oper ,,Die Bräute von Vcuedig" auf
t

dem Drury- Laue -Theater in London.

Die englischen Tagesblaller aprecben sich einstimmig
,

im höchsten Grade günstig über diese Oper und ihren

Erfolg im Publicum ans; der folgende Artikel, einer der
|

kürzeren über diesen Gegenstand, ist den: „News of
:

tbe World' 4 entnommen.
London, den 27. April. Diese längst versprochene ;

Oper wurde vergangeneu Montag mit grossem Erfolge

aufgeführt. Hohe Erwartungen waren durch des Compo-
|

nisten bekannte Fähigkeilen in den musikalischen Krei-

sen erregt, und da derselbe sein Talent schon in seiner

frühern Oper „Zigeuner's Warnung" bewährt hatte, so

war das Haus an jenem Abende rast überfüllt. —
Die erwähnte Oper „Venedig'« Bräute" ist eine mei-

'

slerfaafte Composiüon; sie ist voll kunstreicher Arbeil,
'

reich an neuen und eigentümlichen Melodieen, und an
'

Motiven, die in höchst einnehmender Art ausgeführt sind

;

in den Ensembles und Chören ist eioe Breite und Gross-

artigkeit, wie sie seilen in neueren Opern gefunden wird, i

und die sorgsame und zugleich eigentümliche Art, mit i

der sie behandelt sind, verdient das höchste Lob. Es ist ,

bekannt, dass Benedict der Lieblingsscbüler Weber't war,

und wir linden in dieser Oper dieselbe Aufmerksamkeit

für Instrunientaleffecte, welche jenen Componisten so sehr

auszeichnen; alle Hilfsmittel des Orchesters sind vorge-

führt, mehrere dieser Effecte sind ungemein gut. Beson-

ders hervorzuheben ist bierin die geistreiche Ouvertüre,

deren Wiederholung verlangt wurde, und die einleitende

Musik des zweiten Acts „die Sturmscene." Uebrigens bat

der Compooist auch Das nicht vernachlässigt, was für die

grosse Masse anziehend ist, nämlich Melodieen einzufüh-

ren, die das Gedächtnis« leicht behält; wir Baden in die-

ser Oper mfhrere vortreffliche Stücke, frisch und glän-

zend, und mehrere der Balladen werden sich anhalten-

der Popularität erfreuen.

Die erste Ballade, gesungen von Mrs. Alfred Shaw,
„Ob memory cease to grieve" ist voll Gefühl nnd Ausdruck

;

wirkungsreich und brillant ist Borranft Arie „Laughand
woo and flatter," die meisterhaft bebandelt und zugleich

eine Composiüon von hohem Werthe ist.

Die gefällige Ballade ,,0b now tbe Summer's Day,"
von Miss Romer vorgetragen, leitet in einen sehr eigen-

thümlichen Frauenchor ein, der laut da capo verlangt !

wurde; dieser Chor ist in einem parlanlen Styl gehalten,

der ganz originell und von überaus guter Wirkung ist.

Oann folgt ein geistreiches Quintett, und Morrison
siegt eine reizende Ballade ,,If a tear sbould repose,"

die sehr beliebt werden wird durch ihre Fülle von Melo-

die und Gefühl. Das „Madrigal," welche« in der folgen»

den Scene vorkommt, ist eines der herrlichsten Stöcke,

die wir seit langer Zeit gehört haben. Es wurde bewun-
dernswürdig gesungen und fand so lebhaften Beifall, dass

es beinahe zum dritten Male verlangt worden wäre.

Im zweiten Act bat Mrs. Alfred Shaw einen sehr
|

wirkungsreieben Gesang „Tbe smile tbal plays on wooao's
j

cbeek," nnd Harnton eine Ballade „Atmora 1 stood upon
1
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tbe beacb," die von besonderer Schönheit nnd Grazie ist,

und welche er in vortrefflichem Style vortrug; dieser Ge-
sang ist eine der vortrefflichsten Nummern der Oper, die
reizeode Melodie und der Ausdruck in derselben werden
sie sicherlich zu einem der populärsten Stücke machen,
die seit lange gesungen worden sind.

Ein sehr gefälliges Duett zwischen Miss Homer and
Harriton „Bamsh all fear" wurde sehr lebhaft beklatscht.

Das Finale „Like the feltered bird ," von Miss Homer
gesungen, ist sebr treffend nnd glänzend und bringt einen
sehr wirknngsreieben Scbluss hervor.

Wir haben die erwähnten Nummern der Reihe nach
genommen, wie sie vorkommen; es bleiben ausserdem
noch verschiedene Chöre, F.nserable's nnd Arien einer be-
sondern Erwähnung als vortrefflicher Compositionen werlh,
die auch mit grossem und verdientem Beifall aufgenom-
men wurden. —

Die Handlung ist, so viel wir wissen, aus „Roger1

's

Italien" entnommen, und Mr. Bunn, der Autor des Buchs,
hat die meisten seiner Materialien sehr vorzüglich und
poetisch aufgefasst.

Die Oper beginnt in einem erleuchteten Casino, wo
Sorranzo (Borrani) unter einer heitern Gesellschaft jun-
ger venetianischer Nobili sein Glück in der Liebe, wie
im Kriege rühmt; er wird von einem arabischen Mädchen
Naama in der Verkleidung eines Pagen bedient, die ihn
früher aus maurischer Gefangenschaft befreit bat. Sie
bringt ihm einen Brief von der lieblichen Francesca (Miss
Homer), der Braut Alberto'« {W. Harriton), welche seine
Bewerbungen aber mit Verachtung zurückweist.

Er wütbet sehr über dieses Fehlschlagen, schwört
ihr lödtlicbe Bache nnd eilt, seine Pläne mit Hilfe der ibm
verkündeten Piraten in Ausführung zu bringen. Eine glän-
zende Scene folgt nun, die Vermählung des adrialüwben
Meeres mit dem Dogen, wobei alle Bräute Venedigs ge-
genwärtig sind. Die Festlichkeiten schreiten fort, der Ball
ist im vollen Gange und alle Vergnügungen auf der böeo-
sten Höhe, als plötzlich Sorranzo an der Spitze der Pi-
raten erscheint und die Galeere mit den Bräuten Vene-
digs entführt, während die Zusehauer zu sebr überrascht
sind, um ihnen folgen zu können.

Der zweite Act zeigt die Insel der Piraten; eia
Sturm bricht aus , ein Schiff erscheint und leidet Schiff-

bruch; die Piraten stürzen heraus und bringen Alberto
mit sich, den Naama erkennt. Sie findet Gelegenheit, ibm
zu sagen, dass Sorranzo Francesca in einem Kerker des

Schlosses gefangen hält, und rälb ihm, um Gelegenheit za
Francesca's Befreiung zu bekommen, zur Bande zu tre-

ten, worein er auch willigt.

In der nächsten Scene mit doppelter Handlung er-

blickt man oben die zechenden Piraten, unten die un-
glückliche Francesca in ihrem Kerker. Durch Francesca's
Festigkeit gereizt, entscbliesst «ich Sorranzo, Gewalt zn
gebrauchen. Naama bat inzwischen Alberto durch einen
geheimen Gang in den Kerker geführt, als sie aber Sor-
ranzo kommen hört, weicht sie zurück, aus Furcht, ent-

deckt zu werden. Die Piraten, welche Sorranzo and Naama
in heimlichem Gespräch gesehen haben, vermutben Verrate
gegen sie, und folgen ihnen heimlich nach dem Schlosse.

Als sie später Naama wieder nach dem geheimen Wege
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schleichen sehen, ergreifen sie dieselbe, and dringen in sie,

xii gestehen, dass sie Sorranzo behilflich sei, die von ihnen

erworbene Beute binwegxnbringen. Sie Uiugnrt dies; da

aber ihre Eifersucht durch Sorranto's Aufmerksamkeiten

fiir Francesca erregt ist ond man schon von Ferne die

Kanonen der venetianische* Galeeren hört, so versprich!

sie'den Piraten, ihnen den geheimen Gang za zeigen. Sie

finden Sorranzo, der, als er sich durch Naama verralhen

sieht, sie ermorden will, woran er aber verhindert wird.

Die Veneliancr erobern das Schlotts und dringen in den

Kerker ein, Sorranzo wird gefangen genommen; Alberto

und Franeesca erhalten ihre Freiheit wieder.

Die Darsteller verdienen grosses Lob für ihre An-

strengungen.

Mrs. Shaw war sehr gut bei Stimme und «ang durch-

!:ehends vortrefflich; Miss Romer schien mit ungewöhn-

icher Lust in ihre Rolle einzudringen, und sang kräftig,

glänzend und mit lautem Beifall. — Harrhon sang, wie

immer, reisend, mit viel Gefühl und Ausdruck, und Bor-

rami bat um so mehr Recht auf eine günstige Beurlbei-

lung, als er seine Rolle kurz zuvor, in Folge von Stret-

ion't Krankheit, übernommen halte. Das Orchester wie

die Chöre gingen bewunderungswürdig präcis, die letz-

teren besonders wurden nie vorteilhafter gehört.

Mr. Btnm bat nichts gespart, die Oper glänzend auf

die Bühne zu bringen; sie ist unbestritten das glänzendste

Stück, was er bis jetzt vorführte. Die Gebrüder Grient

haben mehrere sehr schöne Decoraiionen dazu gemalt.

So ist die Scene mit der Ceremonie der Bräute von Ve-

nedig angemein brillant. Die Täuze, Gruppen von Mas-

ken, der glänzende Zug des Dogen und der Bräute in

ihrem hochzeitlichen Costüme, die Landlente, welche ihre

Verehrung bei der Capelle der Madonna darbringen —
alles Dies verbindet sich zu einer höchst glänzenden and

wirkungsreichen Scene. —
Der Anblick auf die Pirateninsel mit dem ausbrechen-

den Sturm ist reizend gemall . und die letzte Scene mit

der doppellen Handlung ist sehr sorgsam und eflectvoll

ausgeführt und vollkommen neu in der Einrichtung, in-

dem das Düstere des Kerkers in der unteren Hälfte der

Bühne mit dem Glänze der Decoraiionen und der Lichter

in der oberen sehr wirkungsvoll conlrastirt. Schon als

Schauspiel allein würde diese Oper grosse Ansprüche auf

Erfolg haben. Reicher Applaus begleitete die ganze Oper.

Benedict wurde bei seinem Eintritt in das Orchester laut

begrüsst. Beim Ende des ersten Actes, wie am Schlosse

der Oper musste er auf der Bühne erscheinen. Er führte

Miss Römer, Harrison und Borrani mit sich. Mrs. Al-

fred Shaw erschien hierauf allein.

Cameval-undFastetwpern u. s.w. inItalien.
( ße sc h 1 ss.)

Lodi. Mercadante's Giuramento verunglückte. Die

gar nicht üble Prima Donna Montucchielli, Tenor Berto-

lt« und Bassist Righini konnten dem grossen Fiasco nicht

entgehen; in der zweiten Vorstellung liess man den er-

nten Act nicht enden, und das Theater wurde geschlos-

sen. Der aus Mailaad schnell hergeholte Tenor De Gat-

tis machte die Sache nicht bester, In Bellims Beatrice,

1 worin Tenor Rossi-Guerra und die Comprimaria Solan

I wirkten, ging es viel besser. Mit Dooizetti's Figlia de!

I reggimenta erwarb sieb die Montucchielli noch mehr die

Gunst des Publicums. In Ricci's Cbiara di Roseoberg sang
Herr ßertolasi abermals, desgleichen BuBo Galli (Vioe.),

uud auch diese Oper ging ziemlich gut.

Crema. Verdi'« Nabucodonosor und Fioravanli's Co-
lomella fanden auch hier Anklang, wozu die beiden Prirae

Donne Colla, Bontempi, Tenor Bestoui, BufJo Porella und
Bassist Vajro das Ihrige beitrugen.

Cremona. Sänger von geringem Caliber, meist An-
fänger: die Gaspam, die Ricca, Tenor Benedelti, Bariion

Gnone, Bassisl Mitrowicb missfielen nicht in Verdi"» Na-
bucodonosor; die Chöre stunden der Banda weit nach.

Die zum ersten Male auf dieser Bühne singende Prima
Donna Truffi erwarb sich hierauf verdienten Beifall in

Donizeiti's Lucia. Der zum zweiten Male gegebene Ro-
berto il diavolo von Meyerbeer erfreute sich von Seile

der Musik abermals der besten Aufnahme; besonders brav
war die Truffi = Alice und Milrovicb = Bellramo ; die

i Uebrigen so so.

Bergamo halte die Gambardella, die Zenoai, die Te-

|

nore Bonfigli, Cosel la, den Bassisten Rossi und Buflb

|

Maspes. Mercadante's Bravo, woran benannte Virluosi ohne
i Rossi Anlbeil nahmen, verunglückte wegen BoaSgli's ün-

|

pässlichkeit , und ging mit dem ihn ersetzenden Tenor
i Biacchi nicht viel besser. Willkommen war darauf des
Landsmanns Don Pasquale, in dem Herr Rossi mitwirkte

i und leider Tenor Co&etta uopässlieb sang. Herr Biaccbt

: gab Verdi's Nabucodonosor zu seinem Benefiz, worin die

Vallorla, Schülerin des Herrn Forini, Singmeisters an
.Mayr's Musikinslitut, in der Rolle der Fenena viele Auf-

munterung erhielt und ibeilweise das Ganze stark ap-

plaudirt wurde.

brenno und Gadino. Der Impresario Tenor Giovan-

,
nini producirte in diesen beiden volkrrichcu industriüsen

Marktflecken der Provinz Bergamo Donizeiti's Elisir d'a-

more , worin im ersten Orte , nebst »einer eigenen Vir-

tuosität, die Vaschetli, Buflo Papa, Bassisl Parmigiani die

Hanptzierden waren ; im zweiten Orte löste die Bolili die

: Vaschetli, und Di Franco Herrn Papa ob- die Zuhörer
waren beglückt.

Bretcia. Die Hofmann, Tenor Gardoni, Bassisl Fe-
drighini und Buffo Rorerc, keiue grossen, aber auch keine
kleinen Virluosi, besonders Letzterer, erhielten in Doni-
zetli's Figlia del reggimento kaum einigen Beifall. In des-
sen Regina di Golconda , worin die Franceschini - Rossi

die unpässlirhe llofniann ersetzte, ging es kaum besser.

Manlua begann die Stagione mit Verdi's Nabucodo-
nosor, worin die Pinelli und Mori, Tenor Severi, die Bas-

|

sistea Constantini (Titelrolle) und Fiori nach Kräften zun
l guten Erfolge der Oper beitrugen ; geschrieen wurde gar
' nicht seilen , was aber als die wahre Seele des schonen
Gesanges in der beuligen non plus ultra raffinirtea Oper
betrachtet wird. Rossini's Aseedio di Corinto gehört nicht

mehr zu dieser Gattung Opern, daher wurde er bald von
Donizeiti's Parisina aus der Scene verjagt. Eine andere
Gesellschaft (die Zagnoli, Tenor Comassi. die Bassisten

Napoleone Rossi uud Casanova) gab am 16. März Rirei's

Chi dura vioce, darauf DonizeUi's Elisir mit Gleefc.
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Legnano . Donizetli'* Cemma di Vergy wurde mit

laaler Anfingen) in den Himmel erhoben. Prima Donna war
die Rusmiui-Solera, Teoor Zuliaai uod Bassist Gandiui«

die Rusmini und Gandmi sind Beide Zöglinge de» Mailän-

der Conservatorium* und können vielleicht etwas werden ;

Silingardi gab den Guido. Ricci's Chi dura vince geGel.

Eine Luigia Milauopulo betrat zum ersten Male die Bühne
in Donizelü's Piglia de] reggimenlo mit einem schmei-

chelhaften Empfang.

Verona. Pert's Kster d'Eugaddi zog kaum in der

Folge an. Die brare Malthey und der gute Bariion Co-
lini waren die Vorzüglichsten; nach ihnen Tenor Vitali

und Bassist Del Pesee. In Verdi's Nabueco wirkte vor

Allen Cnlini (Protagonist), sodann die Strepponi (gute,

aber fertige Sängerin), die Tizzoui, Tenor Ferrari und
obhenannler Bassist (sämmtlich so so) } Beifall tbeilweise.

Um die Hälfte Februar gab man abermals Meyerbeer's

Roberto il diavolo mit Beifall. Leider sang Colini nicht

darin. Die brave Mallhey wurde als Alice stark applau-

dirl. Die Strepponi machte die Isabelle, Ferrari den Kam*
baldo, Del Prsce den Bertram, und Vitali die Titelrolle

nach Kräften. Die Mallbey gab zu ihrem BeneGx den drit-

ten Act des Roberto il diavolo und den zweiten der Norme.
Vicenaa. Das Theater Erelenio machte schlechte Ge-

schälte. Die erste Oper Osli non Osli verunglückte ganz.

Ricci's Scaramuccia erhielt sieb kaum mit der alten De-

meric und dem BufFo Pozzesi. In Bellini's Capuleti machte
blos der Maler Furore, alles Uebrige war Orrore.

Bastono. Erst am 21. Januar wurde hier das Thea-

ter mit Ricci's Chi dura vince eröffnet. Tenor Pelosi und
Bassist Mouachesi waren die Gefeiertesten, nach ihnen die

Prima Donna Sasso; Buffo Magrini war unpässlich. Im
Nuovn Figaro wurde er durch den Buffo Dnnese, und in

den Esposti die Sasso durch die Gabbi ersetzt. Sämmt-
licbe drei Opern del celebre Maestro Ricci erregten kein

grosse« Gefallen.

Padua. Die Mazzarelli, Tenor Santi und Bassist Man-
zocchi machten einen Superlativen Fiasco mit Douizetli's

Maria Stnarda. Schnell gab man Bellini's Bealrice, worin

die Mazzarelli die Titelrolle, die Turpini die Agtese, Man-
zocchi den Filippo und Sanli den Orombello machte, und
theil weisen Applaus erhielten. Das Einförmige uod Trau-
rige dieser Oper wurde durch Donizelü's Figlia del reg-

gimento sehr bald aos dem Theater verscheucht; Herr
Luiaia löste darin den Bassisten Manzocchi ab. Die Maz-
zarelli zeigte sich in Ricci's (F.) Prigione di Edimburgo
ebenfalls in einem vorlbeilhafien Lichte.

Venedig (Tealro alla Feoice). Haoplsäoger : Prise
Donne Löwe und Ober-Rossi (zwei Deutsche), Altistin

Vietti ; Tenore Conti und Guaaoo (Letzterer erst in den
Fasten) nebst Bettini ; Bassisten Soperebi, Latour, Meini.

Verdi's Lombardi alla prima Crociata machten auch bier

anfänglich , wie sein Nabueco, kein Aufsehen ; man fand

zu viele Aebnlichkeilen zwischen beiden ; die Löwe, Sn-

perebi und Conti wurdea indeas oft applaudirt. Paoini's

Fidanzala Corsa mit der Ober<mayer), der Vietli und U-
lour (alle Drei zu den besseren Virtuosi gehörend) verun-

glückte der Musik wegen. Die Luerezia Borgia, mit der

Löwe (unpüsslwb?), der Vietti, Tenor Baldaoza und Bas-

sisten Meini, befriedigte gar nicht; etwaa besser ging die

(Zm

Gemma di Vergy mit der Ober, Bellini und Latour. Die

neue Oper Uiuditta, vom hier gebürtigen Maestro Lew
(einem Hebräer), wurde aus Nolh drei Mal gegeben ( man
wnssie wahrhaftig nirlit, ob die Sänger (Löwe, Vietti,

: Baldauza und Supercbi) unpässlich waren, oder ob ihnen

: die Musik nicht anpasste, denn es wurde erbärmlich disto-

airt. Am 9. März ging endlich die so sehnlich erwartete

neue Oper Ermini von Verdi in die Scene (Hauptsän-

ger: die Löwe, der aus Turin angekommene Tenor Gnasco.

und Supercbi), und machte nach uod nach Furore. Verdi

j

scheint eben so, wie Rossini, Paoini, Donizetli, Merca-

I danle, Beltini und Ricci, seine eigene Epoche zu macbeu

j

und nächstens der Abgott der italienischen Oper zu wer-

|

den, so wie ea benannte Herren zu ihrer Zeil waren,
: obwohl Niemand von ihnen , od«r besser zu sagen , Alle

! zusammen nicht, mit Ersterem ihrem Stammvater eineo

! Vergleich aushallen. Verdi, dem man melodische Origina-
'

• lilal nicht absprechen kann, ist ein chemisches (nicht me-
chanisches) Compositum aus Rossini, Bellini, Donizetli

uud Mercadaute , welchem Letzlern er besonders in Be-

treff der Massen nachstrebt. In seiner neuesten Oper Er-

nani neigt er sich mehr zu Bellini bin 5 das Largo des

Finale in der Prima Parle, die Arie des Superchi in der

zweiten, ein Chor in der dritten uod ein Terzelt am Ende

sioddie schönsten Stücke der Oper. Summa Summartinv. die-

I ser neueste Moderuaeslro der italienischen Oper hal eigenl-

I lieh nichts Eigenes, was seine Musik zur letzten Modewaare
' stempeln konnte, und siebt in dieser Hinsicht hinter Do-
1 nizelti, Bellini und Mercadaute, ist aber stets, vornäm-

;
lieh für Nicblkenner, in melodischer und harmonischer

Rücksicht interessant.

(Tealro S. Samuele.) Eine sehr bescheidene Com-
pagnia di Virluosi gab hier Opcre buffe, und begann die

Slagiane fröhlich mit Rossini'« Barbiere di Siviglia. Ricci's
'

Opera: II diavolo condannato a prender moglie, und Ser

Petronio brachten der Theatercasse wenig ein. Auf dem
Teatro S. Beoedelto machten Ricci's Chi dura vince

,

und Donizelü's Figlia del reggimenlo einen Wetteifer-

Fiaseo.

Triett. HaupLsänger: die Abbadia und Corini, Tenor

|

Mirale, die Bassisten Crivelli, Anconi und Zanchi. Narh-

dem Donizetli'a Gemma di Vergy mit der Abbadia, Mi-

J

rate und Crivelli, in der Eile, nicht am Besten gegeben,

;

eine laue Aufnahme gefunden, gab man Meyerbeer's Ro-

berto il diavolo mit Beifall. Der hiesige Osservalore Trie-

stioo machte bei dieser Gelegenheit die ausdrucksvolle

Bemerkuog: ,, Vorigen Herbst hallen wir die Sänger,

diesen Carneval die Oper." Der Robert gefiel aber immer

mehr mit Zunahme der Gesundheit des Herrn Anconi =s

Bellramo. Da sowohl Rossini's Guglielmo Teil, als Doni-

zetti's Favorita Fiasco machten , so war der Robert» il

diavolo die einzige Oper der Stagione, die, bei aller zum

Tbeil miltelmässigen Execution, sich am Meisten auf-

recht erhielt.

Statistische VebcrsicAt der Carneval - und

Fastenopern in Italien.

84, sage vierandacblzig Tbealer Öffnelen in Italien

vorigen Carneval der Oper ihre Pforten. Hiervon das Lom-

o. 840
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bardisch-Venetianische Königreich 23, der Kirchenstaat 18,

PiemoDt mit Inbegriff Sardiniens, Genua's und Nizza'* 15,

das Königreich Beider Sicilien 12, Toseana 10, Modena 3,

Parma 2, Lueca 1.

Eilf neue Opern wurden componirt: 4 zu Neapel

(Caterina Coroaro. Margarila d'Aragooa, Fenicia, I Zin-

gari), 3 zu Mailand (Sofonisba, Ebrea, Cornelio ßenli-

voglio), 2 zu Venedig (Giudilta, Ernani), eine zu Genua
(Ernani), und eine zn Orvieto (I Pirat» di Cadiee).

Drei neue Maestri sind entstanden (Francesco Chia-

ramonti, Ltrigi Petrali und Carlo Pedrotti *).

Aeltere Upern wurden gegeben

:

Dnniselti auf 56 (also gerade auf Vi der gesamm-
ten Theater!): Figlia del reggimenlo auf 14 (vivano i

lamburi!); Linda di Cbamonnix auf 10? Lucrezia, Lu-
cia, Elisir, jede auf 8; Gemma di Vergy auf 7$ Marino

Faliero auf 5; Maria Padilla, Don Pasqualc, jede auf

4; Torquato Tasso, Maria di Rudenz, jede auf 3j Pari-

siaa, Roberto d'Evreux, jede auf 2 ; Esule, Ajo, Olivo e

Pasquale , Anna ßolena , Regina di Golcooda , Furioso,

Campanel lo, Betty, Favorila, jede auf 1.

Belfhti auf 10 : Bealrice 7 ; Puritani 0 ; Norma 3

;

Sonoambula 2; Capuleti. Siraniera, jede anf 1.

Ricci (Langt) auf 15: Cbi dura 6; Nuovo Figaro 3;
Cbiara, Esposli, Scaranuccia, jede auf 2; Urfanella, Due
Sergenli, Ser Petronio, II Oiavolo u. >. w., jede auf 1.

Mercadante auf 14 : Giuramento 6; Bravo, Vesta le,

Elisa e Claudio, jede auf2 ; Gabriella, Reggeote, jede auf 1.

Rostini auf 13: Barbiere 8; Assedio di Corinto 2}
Cenerentola, Semiramide, Guglielmo Teil, jede auf 1.

Pachu auf 10: Salb 5, Maria d'Inghilterra, Pidan-

tata Corsa, jede auf 2; Medea, Luisetta, jede auf 1.

Verdi auf 10: Nahucodonosor 7; Lombardi 4. —
Fioravanti auf 0: Columella 9; Nod tutli i pazzi sono
all' ospilale 1. — Ricci (Federico) auf 4: Prigione 3;
Corrado 2. — Coppoia auf 3: Nina 2; Giovanna I. auf

1. — Meyerbeer auf 4: Roberto il diavolo. — Roimondi
auf 2: Venlaglio. — Peri auf 2: Dirce, Ester, jede auf

1. — Nim' auf 2: Virginia, Marescialla, jede auf 1. —
Gnecco, Poniatowsky, Rotti, Speranza u. A., jede auf 1.

Jnmtrkung. Di« aeoertea Nacbriebteo der italireiithen Caraevats-
opera aaiMrbalb llalieas werdeo mitjeoea Sei Früh-
lings ebendaher im aäebilea Trimeslr»lbericbt io»»m-
nea mitfeibeilt werdeo.

Frankfurt. Musik vom 23. Januar bis zum 23. Mai

1844. Es waren grosse Anstrengungen nöthig, um unser

OpernschilT wohlbehalten durch die Klippen und Brandun-

gen zu führen , gegen die ein solches mehr oder weni-

ger immer zu steuern hat. Hier die Grippe, dort allerlei

Sängerrapricen, da wirkliche Heiserkeilen und Schnupfen,

die Bälle und arislocralischen Reunions im Winter, und

kaum siud die vorüber, die für jeden Thralerdirector so

wonnelose Zeit des Wonnemonds ! Deshalb würde es ohne

die ausserordentliche Tbäliglceil Guhr's mit der Tbealer-

«aase noch schlimmer bestellt gewesen sein, als wirklich

der Fall war. Das Schauspiel, — da Baiton und C. Schnei-

') Er eoataairte «nliojit ta Amsterdam die aane Over: La
Ficlia dcll' Areiere. D. Cerrttp.

|

der die hiesige Bühne verlassen haben, die vortreffliche

Frühauf krank darniederliegt, auch Madame Meck öfter

leidend war, und unsere Lindner nicht alle Tage die An-
tigone oder Phädra spielen kann — musste liglich lavi-

ren, und nicht selten stand eine grosse Oper für ein klei-

nes Lustspiel ein. Im Februar z. B. wurden einmal acht

Opern hinter einander ohne Zwischenlag gegeben. Den-

noch murren im Ganzen genommen die Singer nicht,

helfen beule an der Medea arbeilen, morgen an Rochus

Pumpernickel, und singen eben in allen Farben des Styl*,

so lange noch die Kehlbander ballen wollen. Aloyt Schmitt**

,, Osterfest" wurde wiederholt, zog aber nicht, und da

|

die Oper nicht wobl oft mit demselben Pomp gegeben

!
werden kann, so wird sie das Schicksal mit Guido und

i Ginevra, Märtyrern und ibnlichen Pompopern theilen, bei

I welchen die Bühne besetzter ist als das Parterre. Zum
Besten unseres Violinisten Heinrich fVofjff' worden See-

nen aus Roberl, Puritaner und Casar und Zimmermann
gegeben , zwischen denen der Virtuos spielte. WslfT*

;

Spiel ist schon oft als ein acht solides, von wahrem Künst-

lergeist beseeltes gewürdigt worden. Die Opern, welche
das lägliebe Brot geben, waren : Beiisar, Teufels Antheil

,

(für die Armen), Robert, das Nachtlager, der lustige Sehn-

|

ster, Aschenbrödel, Figaro, Herr Rochus Pumpernickel,

I

die Favorile, Barbier von Sevilla (worin unser Komiker
t Hasset den Bartolo zum hundertsten Male gab), Zampa,
Czaar und Zimmermann, Don Jnan, Freischütz, Teil, Ca-
pellmeister von Venedig, Otello, Hugenotten, Montecchi

und Capuletli, Lucrezia Borgia, Norma, RegimenUlocb-

I

ter, Wasserträger. Die ZauberOöle wurde in Zeit von
vier Wochen fünf Mal fast hinter einander gegeben, und

I zwar mit drei verschiedenen Königinnen. Davon später.

Der Schnee von Auber, der Kalif, die Entführung, Me-
dea, die weisse Dame und der Postillon von Longjumeau
wurden renovirt. Lortsing't „Wildschütz," der drei Mal
ungemein gefiel und eine Zugoper bleiben wird, wir die

einzige Novität. Lortzing ist eine merkwürdige Erschei-

nung. Seine Melodieen 6iessen ohne Prätention und Zwang
!
munter dabin. Da ist weder Flachbeil, noch Prahlgelebr-

samkeit. In jeder Nummer ist gesunde Natur und Wahr-
heit, sprudelt Humor und Wilz. Man hört der Musik an,

dass ihr Schöpfer zum Componislen geboren ist. Ensem-

{
ble und Final, wovor sich die Meisten fürchlen, sind sein

Element; deshalb sind sie auch von einem Guss. Lortzing
componirt nicht im Schweisse seines Angesichts, sondern

J

nnler Lächeln. Deshalb auch freuen sieb die Sänger und
! Chöre, freut sich der Direelor und das Orchester von der

ersten Violine bis zur Pauke, und freut sich das Publicum.

Sein Styl, fliessend, leicht nnd pikant zugleich, zeigt,

dass er sieh zu jener schönen Zeil bekennt , da Euterpe

noch eine Friedensgöttin war. Seine Muslerbilder sind

offenbar Mozart, Dittersdorf und die Italiener jener

Kunstperiode, denn er hält die Milte zwischen Beiden,

obgleich manche Melodie mitunter an die neue italieni-

sche Manier streift und seine Instrumentation durchaus
pittoresker ist. Die hectiscb larmoyanle, krampfhaft su-

ckende , und dabei im Weltschmerz tändelnde , oder die

coquelle und prahlende, in allen Farben schimmernde,

oder die schwcrschreilende, breite, massenhafte, historisch-

gigantische und dabei melodieculosc hyperromantische
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Hin und wieder sindSchale Dehme ein Exempel daran.

Längen; auch der Gennas des Gulen ermüdet bei über-

», und so mag Herr Lortaing künftig

den Faden seiner Dicblungeo (denn er ist auch Verfas-

ser des Libretto) etwas kürzer spinnen. Zn dem günsti-

gen Erfolge des Wildschäden hat gewiss auch unsere Be-

setzung beigetragen, denn Conradi (Baculus) bat ein so

entschiedenes Talent für cbargirte Komik , dass schon

sein Erscheinen die Lachmuskeln reizt. Eine Grete, so

drallig und vollwangig. so naiv. eckig, und lächerlich ver-

schämt, und dabei doch verschmilzt, wie sie Fräul. liratky

darstellt, wird nicht leicht übertreffen werden ; sie giebt

ein herrlich Modell zu einer derben Fnlderin , und man
muss an der Identität ihrer Person zweifeln, wenn mau
sie als Clytemnestra gesehen bat. So überm ülb ig burschi-

kos als mädchenhaft graziös ist Fräul. Capitain (Baronin

Freymann) in ihrer Doppelmaske als Student und Bäue-

rin. Dem. Hoffmann befindet sich als Gräfin Eberbach

ganz in ihrer Sphäre, und den ironischen Spott auf die

Manie mit der griechischen Tragödie giebt sie mit wahr-
haft ergötzlicher Gespreiztheit. Caspari als Krontbal be-

wegt sich so ungezwungen, als es die seltene Berührung
mit der komischen Oper gestattet. rViegand (Eberbacb)

hat weit mehr Routine darin, und bekundet nebst dem
Sänger auch den gewandten Tänzer. Herr Diehl gab sein

„wie närr'sch" in der Tbat recht närr'seh, und die Epi-

sode mit den Schulkindern hob den späten Scbluss der

Oper zum Glück noch so interessant hervor, dass das

Lied wiederholt werden musste. Unter solchem Zusam-
menwirken konnte der glänzende Erfolg der Oper nicht

fehlen, und sie wird unter so günstigen Auspicien mit

der Itegimentslochter rivalisiren können.

Für die anspruchslose Oper : ,, Der Schnee" bat man
keinen Sinn hier; sie bleibt deshalb wiederliegen. Viel-

leicht würden sie französische Sänger mehr in Credit

bringen. Unser primo uomo Herr Chrudimsky, der sie zu
seinem Benefiz gab, ist nächst seinen Heldenparlieen,

worin seine kräftig jugendliche Stimme das geeignete Feld

bat, in Rollen, welche landjankerisebes Gepräge tragen,

.sehr cbaracteristiscb, weil er wenig Kunst dazu bedarf.

Dennoch war er nicht im Stande, den Schnee vor dem
Verschmelzen zu bewahren.

Friul. Rtuther tbut sich recht hervor, und scheint

i Liebsten boebtragischen Partiecn, wie Norma und

zuzuwenden, die wohl für ihr Organ, aber noch
nicht für ihre Intelligenz passen. Doch ist es ihr Ernst
am die Sache, und bleibt ihre treffliebe Stimme noch lange

gleich kräftig, so wird auch das „von innen heraus"
nicht mehr lange ausbleiben. Oefleres Distoniren, nament-
lich in der Partie der Norma, bat auch ihre besten Ver-
ehrer genirt. Nicht so ernst scheint es Fräul. t>. Knoll,

die nur oberflächlich von Rolle zu Rolle Oattert uod gröss-

tealheils uusieber ist, mit ihrer Kunst zu sein. Sie nimmt
gulen ßatb an, und hätte doch so nötbig, über An-

uud Biegsamkeit ihres Organs zu wachen, dem die

Bildung noch sehr Nota thut. Wir möchten sie wohlwol-
lend vor der Zukunft warnen , die strenger vor Gericht

sitzt, als die Gegenwart, die nur der Jugend schmeichelt.

Fräul. Rudersdorf (Jetzt Frau Doclor Hüchcnmti-
Her) und Pischek gaben zum Abschied von Frankfurt,

da es immer schwerer wird, lucralive BeneBzopern zu
finden, einzelne Lieblingsscenen und Bruchstücke. Fräul.

Hudersdorf verliess uns in der Vollkraft ihres Organs,
und mit ihr trat auch Herr Rüdersdorf, der Sängerin
Vater, aus dem Orchester. Püchek's nahe Abreise machte
in den letzteta vierzehn Tagen immer besetzte Hänser.
Sein Benefiz , worin man ihm einen Kranz zuwarf, war
billiger Weise sehr besucht. Einem Sänger im Zenith sei-

ner Triumphe blüht immer das traurige Loos, verzogen
zu werden. Unsere Direction mag daher weniger um den
Verlost Pischek's tranern, als unsere Damen, denen Pi-

sehet sich direct in's Herz gesungen. Pischek den Hof
zu machen, wurde am Ende zu einer Art von Cultus,

welcher schon manche edle Natur zur Selbstüberschätzung

verleilet hat; und aufrichtig gestanden, es erschien Vie-

len, sogar seiner eifrigsten Verehrer, die ewig wieder-
kehrende, süssliche und verduftende Manier, in der sieh

dieser Sänger zuletzt ganz verlor und die keinem andern
Vortrage mehr Gerechtigkeit widerfahren Hess, doch et-

was monoton. Nachdem er in der letzten Scene des Czaar
einige Abschiedscouplets gesungen, und darauf, hervor-
gerufen, noch einmal Abschied nahm, konnte ein eigens

für ihn verfasstes Lied: „Sängers Abschied," das er in

einem darauffolgenden Abscbiedsconcerte im Theater vor-

trug, die beabsichtigte Wirkung nicht mehr hervorbringen.

Was im Allgemeiaea an derOper lobend anzuerkennen
war, ist ein vortreffliches Ensemble, denn jedes Operomit-
glied bat hier einen Grad der Bildung erreicht, der ihm
das Anschmiegen an's Ganze leicht macht. Nur bat seit Kur-
zem ein Dämon die Einheit dieses Ensemble in Beziehung
auf Vortrag gestört. Ich verstehe darunter ein gewisses
Schleppen und willkürliches Fermatisiren , welches am
Ende die Harmonie in ihren tiefsten Grundfesten erschüt-

tern muss. Da nun Pischek, dessen Stimme fast immer
dominirle (auch da, wo sie untergeordnet hätte sein sol-

len) , ans diesem Ensemble getreten , so hängt es jetzt

von eines Jeden Willkür und Schönheitssinn ab, den al-

ten harmonischen Guss wieder zu erneuern. Die Rüge,
dass der gotbesetzle Alt in uosern im Ganzen so wackern
Chören eben deshalb oft zu grell hervortritt und eine

sonderbare, fast komische Wirkung hervorbringt, gehört
ebenfalls hierher.

Nnn zu den Gästen. Zuerst Mad. Lehmann- Rauch,
diese überaus achtbare Sängerin , welche uns durch ihre

Glockenlöne, wie durch seelenvollen Vortrag edle Ge-
nüsse verschaffte. Verstände diese Frau mehr auf Effect

zu singen und überhaupt bei Stellen der Leidenschaft mehr
Energie zu entfalten, — und das Letztere gehört wahr-
lich zu den wesentlichsten Attributen der dramatischen
Kunst — so würde die allgemeine Achtung, von welcher
beim Gennas des wahren Schönen auch der Haufe erfüllt

wird, sich viel lauter geäussert haben. Sie sang zwei Mal
die Köuigin der Nacht, die Constanze (Entführung), und
die Alice. — Frlul. Auguste Köhler voo Riga gab eben-
falls zwei Mal die Königin, die Agathe, Isabella, Hen-
riette (Capellmeister von Venedig), die Margarethe (Huge-
notten), Julia (Monlecchi), und Marie (Rcgimentstochter).

Das Organ dieser Sängerin ist aus dem Stoffe gebildet,

wovon der Schöpfer eine Buonasegla , Canabick , eine

Mara oder Sessi geschaffen. Sie besitzt ganz diese leichte
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ätherische Höhe, womit sie fast bewusstlos uad spielend

Partieen singt, worao sieb so viel« Soprane vergebens

abmartern. Dabei ist die Stimme rein, klingend uud

uleich. Nur fehlt ihr ein gebildeter Geschmack und rich-

tiges Gefühl. Wie ihr Vortrag, ist aach das Spiel frei

und rouliuirt, aber beide entbehren der poetischen Weihe

und des rechten Maasses; ist Feuer da, so lodert es in

zügellosen Flammen auf und verzehrt die besseren Stoffe.

Mitunter giebl sie manch Gelungenes; aber das ist Re-

sultat eines glücklieben Mechanismus der Kehle, nicht

aber einer künstlerischen Sinnigkeit; so z. 13. kann mau

die beiden Arien der näohllichen Königin, die sie in den

Originallooarten und in einem fast verwegen schnellen

Tempo vorträgt, nicht sicherer und reiner hören. Ge-

wöhnlich aber sind ihre Rouladen übereilt und verwischt.

Die Darstellung der Julie entbehrt des geistigen Princips

und die der Agathe einfacher Mädcbeulisfligkeif. Üie Re-

gimentstochter gehört zu ihren besseren Rollen, denn sie

ist wenigstens von einem Goss, allein sie giebt sie zu

pagen- oder eadettenbafl , und lässt aach gar keinen ed-

lern Funken durchschimmern, wozu ihr im zweiten Act

der Dichter so schöne Gelegenheit giebl. Vortrag aud

Spiel streifen häufig an's Gemeine. Dennoch, glauben wir,

liegt die Möglichkeit einer feineren Ausbildung in ihr.

Möeble sie recht bald ihren schlummernden Genius zu

Ratbe ziehen, und dann einen zweiten höheren Abschnitt

ihrer Künsllerbahn beginoeo.

Mad. Schmidtgen aus Wiesbaden gab den Romeo,

die Desdemona, die Antonia und Lncrezia Borgia. Eine

schöne junge Frau, mit anmathigem Spiel, starker Stimme
nnd reiner, aber etwas dünner Höbe. Aber ihre Mimik

ist niebl sprechend, ihre Plastik nickt wirksam genug.

Die Bravour ist brillant und oft reebt geregelt, ihr Por-

Ankiind

lament bis g, a hinauf kräftig und voll — deshalb wurde
auch vieles Gelungene mit grossem Beifall gewürdigt.

;
Von Triumphen aber, die diese Singerin Wiesbadener

Berichten nach hier gefeiert haben soll, wissen wir nichts.

Mad. Schmidtgen gehört zu den Sängerinnen, die im Ein-

zelnen hervorsiechende Eigenschaften besitzen, aber im

Ganzen kein bleibendes Interesse einOössen. Als Romeo,
wobei ihre Figur imponirte, zählte sie die meisten Ver-

ehrer. Madame Schmidfgen ist bereits wieder abgereist,

Fräul. Köhler aber wird wobl Fräul. Rudersdorfersetzen.

<Beschlats f« l S t.)

Feuilleton.

Der Piaaist Michel Mngeto Hutto bat am t. Juni io Breslau

mit vielem Beifall ein Coaeert ergebe».

Dai drille Lehrrrgesangfcst der Vereine van Celle and Bee-

denbostel faad aai letalera Orle dea 58- Mai d. J. nater der Di-

rectioa dea Stadl- aad Seblossorganistea //. H'. Stallt Statt. Die

Hnuptslücac warea: der 117. Psalm für ttaei vierstimmige Man-

j

oercbSre, eigens dam componirt; der 100. Psalm für vierstimmi-

: gen Miaaercbor, ebenfalls von Stolz« camponict : die Hymnen :

! ,, Himmel aad Erda vergeben " uad .. Moeb tbal racb aar" vaa

,
ßtrnk. Klein, an wie mehrere Pealeboräle voa Statu arraogirl.

Ausserdem wurden antb mehrere Gelänge ernsten and heitern la-

|
halts vna C. Kreutzer, lUichardl, Li*dpai*tner, Stünz, t'.nkhau-

«e* a. A. m. vorgetragen.

la Braaasrbweig siad anliegst xwei aeae deolaeb« Opern anT

i

geführt werden. Die erste, eraslea Inhalts i ,,1'ioo di Porte,"
Diehtuog vna Grieprnkert, Musik vom dortigen Cupellmeister Georg

I

Mütter, aprarb weniger aa, als die andere, komisebea Inhalts:

„Die Stellvertreter," Beeb voa Holland, Masik vom dortigen Kam-
' meraajikus Utrnihil, welche vielea Beifall fand.

igungen,
Bei B. Nehotl a üShnea i« Maiai erschein! sali 81-

gratbomsrreb!

:

HargmOller. Fr., Vnlae brillante da ballet Lad? Henriette.

Valae ecntimcntalc Id.

Meaaet id.

S Polka id.

Polka danse b l'opera.

— — Valae et Galop de M' de Pnursraunac
— — Paa rapagmel daose dans la Perl.

— — Valae populalre de Caglioslra. Op. 87-
— — Taat <j«e l'clotle Wille, saelodie - valae.

Döhles*, Tli. , Soaveoir de Naples, Tareotelie, Op. 46, arr.

k 9 et i 4 naaina.

Drerschoeb, A., Gnade Sonate. Op. 30.

Her», II., Lea belle* da nord, 6 Polka, ornc* de G beaoi dee-

ains. Op. 140. No. I. La belle Allesnaode. Na. 2. La belle

Hongraiee. No. 3. La belle Saectotae. No. 4. La belle Mo*-
covite. No. 3. La belle PoJeoaiee. No. 6. La belle Bohcaaieoae.

M*«rl, C, La Geoeaee, Capriee poar Violoa et Piano. Op. I.

Variabsaa brill. poar Violon et Piano, aar „Nel cor piä

non aal aento." Op. 9.

Servalau F., Soaveoir de Spa, Faalaiaic poar Violooeelle avee

aee. de Qoaloor on de Piano.

ftervmlst, F., Capriee aar dea nsotif« da Comic Ory, poar Vlo-
ioncelle avee acc. d'un 9"1 Viasaucelle oblige.

Faalaiaic el Varialioaa brill aar U Valae favorile „Le dcair*'

poar Violooeelle asee ac«. d'orcU. oa de Piano.

I« Verlas;« von Breltltepf af> Hirtel in Leipaig
ist enebicaen

:

Der evangelische Kircllengcsang
und sein Verhältniss zur

Hunnt des Tonsatxes.
Dartjealellt von

Carl von Winterfeld.
Mit vielen Musikbeilagen.

Erttet Tftril

:

Der evaugelische Kirchengesang im ersten Jabrhnnderte

der Kirchenverbesserang.

In 4. Brocbirl. Preis 18 Tbaler.

DJ- Der iwei'le 7Ttei7 dieses wicbligen Wethes iat unter 4c* Preoae.

Druck nnd Verlag von Breitkopf und Härtel in und unter deren Veraolwortlicbkcil-
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 19*« Juni. M »5. 1814.

Seb. Bacb'i Cb.riljMJing«
igen.

(Fortuliuoj.) — Aas P«rii. Aai Fraalfarl. (Beiebla»«.) — FeuU-

Seb. Dach** Choral-Gesänge und Cantaten.
(Kort.et.üop.)

Besonders interessant ist es, den grössten Tbeil der
einzelnen Stücke, aus welchen die beiden Messen (Kyrie

and Gloria) in A und G zusammengestellt sind, in ihrer

ursprünglichen Behandlung in deu Lantalen wiederzufin-

den. Meines Wissens ist noch kein ausführlicherer Nach-
weis darüber bekanut geworden, und er möge, ao weit
ich es vermag, hier Raum linden. — Das Kurie der
6'</«r*Messe findet sich als Einleituogscbor in der Can-
tate : „Siebe xu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei

a. Cantate,

sei" mit einzelnen geringen, durch den veränderten Text
bedingten Abänderungen vor. Das Gloria ist der Eiulei-

tungsebor der Cantate: „Gott der Herr ist Sonn* und
Schild." Das in den ersten 44 Tacten des Gloria dem
Sopran und All zwei Mal zugel bellte Solo ist in der Can-
tate obligaten Hörnern gegeben, uud bis zu der in getra-

genen Tönen einleitenden Stelle der Singslimmen : „Et
in terra pax" dient der in bewegteren Rhythmen gestellte

InstruneoUlsalz als Einleitung. Der Gesang tritt mit den

oben die Cantate bezeichnenden Worten, wie im Gloria,

nur in einer dem Texte entsprechenden kräftigem Ver-

setzung ein.

Die Bassaric im „Gratias agimus" ist der vortrefflichen

Cantate zum 15. Sonntag nach Trinitatis: „Warum be-

trübst du dich mein Herz" entnommen, wo sie sieb mit

dem Texte: „Auf Gott steht meine Zuversicht" vorfin-

det. Wenn gleich das Gratias der melodischen Führung
der Singstimme nirgends widerspricht, so las st sich doch

ein gewisser Zwang des Textet darin entdecken. Bach
war zwar eigentümlich tiefsinnig; er zieht aber den mit

ihm Vertrauten mit sich fort, ohne dass man ihm wider-
streben könnte. Hier möchte ich behaupten, dass nur die

Reflexion im Gratias zu einer Verschmelzung zwischen
Ton und Wort verhelfen kann, die sich in dem: „Auf

4«. JabrgMf.

Gott allein sieht mein Vertrauen " von selbst ergiebt.

Das Duett für Sopran und AU: „Domine Dens" ist gleich

dem Gloria ebenfalls in der Cantate : „Gott der Herr ist

Sonn* ond Schild" xn finden, wo es Sopran nnd Bass

übertragen ist. Doch bat es hier grössere Abänderungen

erfahren. Die Tenorarie mit der Solooboe: „Quoniam ta

aolus saoclus" steht in der Cantate, in welcher das Ky-

rie gefunden worden : „Siehe zu, dass deine Gottesfurcht"

mit dem Texte: „Falscher Heuchler Ebenbild," wo sie

vom vollen Quartett begleitet ist. —
Noch grösseres Interesse als das

wahrt das Gloria der Adur- Messe. Der
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einem Basssolo: „Der Friede sei mit euch" mit Chor:

„Wohl mir, Jesus hilft mir kämpfen" der Pfingslcanlale:

''.Halt im Gedächtnis» Jesum Christ" in der Begleitung

Note für Note entnommen ; die Singstimmen sind theils

in den Motiven umgearbeitet, tbeils mit neuen bereichert.

Das sieb zwischen dem Allegrosatze (ganzer Tacl) wie-

derholende Adagio (%-Tact „Der Friede sei mit Euch."

in der Messe das mit zwei Flöten begleitete „et in terra

pax" nnd „Adoramus le") hat in der Cantale die drei-

stimmige Begleitung einer Flöle und zweier Oboe d'Amour.

Bewundernswerth ist die Umgestaltung des letzten Ada-

giosatzes aus dem einfachen Basssolo in das herrliche po-

Ivjihonische „Gratias agimus" mit unveränderter Beibe-

haltung des In«iruinenlalsalzes. Die Vcrgleichung beider

Sätze ist sehr inslructiv ; jede Stimme im Gratias ist be-

kanntlich ein trelllicher, in sich abgerundeter Gesang, der

freudig erhabene Dank der zum vollen Bewusstscin des

Glaubens gelangten Bekenner des Evangeliums, der Volks-

Sii - .timme aus der A-dur Mi-»»e , aui A-oull versetsl.

gemeine. Gleich grossartig nnd interessant ist das „Qui

tollis peccata mundi" Sopransolo mit zwei Flöten und

dem Conlinuo (hier Bratschen). In der Cantate: „Siebe

zu," aus welcher für die Gdur- Messe das Kyrie und

Quoniam entnommen, steht die Arie in Amoll von zwei

Jagdoboen und dem Fundament begleitet. Hier ist sie in

II moll , die Oborslimmcn für die Flöten um eine Octave

höher versetzt, das Fundament für die Bratsche desglei-

chen. Die in gebundener Schreibart begleitenden Stim-

men , wie die Grundstimme sind fast durchgängig Note

für Note beibehalten und nur in einigen wenigen Taclen

findet sich eine geringe Abänderung vor. Die Singstimme

ist durchweg umgearbeitet und in beiden Tonsliicken gleich

ausdrucksvoll. In der Cantate ist der Ausdruck des Stü-

ckes christliche Demuth und Bitte um Vergebung der

Sünden. Das beifolgende Beispiel enthält den Anfang und

einen Theil des Mittelsatzes des erwähnten Stückea.
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Die Altarie: „Quoniam" findet sieb in der Cantate : „Gott
der Herr ist Sonn* und Schild," mit obligater Oboe in

derselben Tonart; die Instrumcnlalstirame natürlich eine

Oclavc höher als in der Messe, wo Violinen und Brat-

schen im Unisono begleiten. —
So viel über die beiden Messen. Es bliebe nun noeb

übrig, auf einen Hauptbestandteil dieser Werke, den
Choral , und dessen Verwendung darin , aufmerksam zu
machen. In welcher Weise die in der gedruckten Samm-
lang aufgenommenen Choräle in Dach s grösseren Kir-

chengesängen verflochten sind, und dass sie einen we-
sentlichen integrirenden Tbeil derselben ausmachen, die-

jenigen Puncte sind, von welchen des Künstlers religiöse

Gemütsbewegungen ausgingen, oder zu welchen sie durch
nähere Betrachtung des zur Aufgabe erwählten Gegen-
standes hinführten, ist in dem ersten Abschnitte dieser

Zeilen bereits ausführlicher bemerkt worden, und werden
wir ihm in dieser Beziehung noch näher treten. — Schon
die wenigen gedruckten Werke von Baeh'i Kirchenmusik
zeigen uns, wie unser Meisler in Bibel und Gesangbuch
eingelebt war, und ihm einerseits ein Text, in welchen
er sich vertieft halte, die Melodie eines Chorals als Pa-
rallele, andererseits die Melodie einen analogen Text leiebl

in Erinnerung brachte und anwendeu liess. — Seine Cbo-
ralbearbeitungen sind sehr mannicbfaltig ; viele Cantaten
beginnen mit durchgeführten Chorälen

;
grösstenteils liegt

der feste Gesang in der Oberstimme, die übrigen Stim-
men bewegen sieb frei, tbeils in den Choralmelodieen
nachgebildeten Formen, tbeils in freiem, stets ausdrucks-
vollen, eindringlichen Gesänge. Gewöhnlich ist eine leben-
dige, selbständige, dem Character des Chorals entspre-
chende Instrumentalbegleitung mit ihnen verbunden, und
in vielen findet man eine wiederkehrende feslstehende An-
ordnung. Es ist dieses dieselbe, wie wir sie in der Mat-
thäus -Passion in der herrlichen Bearbeitung des Chorals i

„0 Mensch, beweiu' die Sünde gross" wahrnehmen, in

welcher Form uns in den Cantaten eine grosse Menge
ähnlicher kost barer Stücke entgegentreten. Anderen Durch-
führungen fehlt das In Strumen talspiel, undAwA beschrankt

, auch wohl
Hier bildet der Mei-

ster gewöhnlich Zeile für Zeile die begleitenden Stimmen
dem festen Choralgesange nach ; wie in Christ lag in

Todesbanden." Doch auch diese Form genügte ihm noch

nicht; wir finden Durchführungen, in denen die beglei-

tenden Stimmen den Cantus firmus Zeile für Zeile in der

vortragen; die GVerkleinerung fugirt

scheinen darin ihm i

lie liegeni

nachgebildet; nach dem vollendeten

Eintritte sämmllicher Stimmen breitet sich der Cantus fir-

mus der Oberstimme in gedehnten Klängen aus. Doch

auch hier sehen wir den Cantus firmus in verschiedenen

Stimmen wechselnd auftreten. Noch eine Eigentümlich-

keit Bach't ist es, den Choral zu parapbrasiren ; dies

geschieht in Chören, wie in Solo's. Und auch diese Be-

handlung zeigt sich in vielseitiger Weise ausgeführt. —
In der Cantate: „Wer nur den lieben Gott lässl wal-

ten" tragen zuerst einzelne Stimmen in figurirler Nach-

bildung die Cboralzeile vor, bevor diese selbst vom vol-

len Chore gesungen wird. In der Cantate: „Warum be-

trübst da dich, mein Herz" beginnen einzelne Stimmen

den Klagegesang in freier melodischer Form, dann tritt

erat der Choral ein, der immer wieder durch den Zwi-

schengesang einer Solostimme unterbrochen wird.— Achn-

liebes geschieht in der Cantate: ..Herr wie du willst, so

scbick's mit mir." Schon der einleitende Inslrumentalsatz

giebt in einfacher Wiederholung die vier ersten Töne des

Cantus firmus, bevor er ganz ausgebildet im Horn er-

scheint. Nachdem die beiden ersten Zeilen vom Orche-

ster unter fortgesetzter Durcharbeitung des der Begleitung

gegebenen Thema's ausgeführt sind, fassen die Singslim-

men den Choral auf und tragen ihn vierstimmig vor.

Der Choral wird Zeile für Zeile durch Reeitalive von So-

lostimmen unterbrochen, während dessen das freie Spiel

der Instrumente seinen Fortgang behält und der Anfang

de* Chorals, an die Worte i „Herr, wie du willst" erin-

nernd, immer prägnant durchklingt. — In den Sologe-

sängen, welche auf Choräle gebaut sind, lassen sich eben-

falls viele verschiedene Behandlungen wahrnehmen. Die
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Singstimme trägt die Choralzeile, nach Maassgabe ihres «
Inhalte« verziert oder ungrscbmückl einfach vor, und er- | Hi

rfe^ V. r. f.

eht sich dann io reciutiviscber Form zuweilen im Arioso.

In den Cantaten, welchen der einfache Kirchentext zum
Grunde liegt, bildet Bach Chöre, Recilative, Arien und

Duett'» ans der Choralmelodie, und mindestens lässl sieb

(im Hauptthema immer) ein Anklang an die melodische

Form der ersten Zeile, oder anch, wie der Text es er-

giebl. einer anderen analogen erkennen, wie in : „Wer
nur den lieben Göll lässl walten," in : „Sei Lob and Ehr
dem höchsten Gut," and mehreren anderen. Ja die Me-
lodie eines analogen Chorallexles benutzt Bach als stär-

keres Ausdrucksmiltel für seine Tonslücke, wie z. B.

den schon oben erwähnten Eintritt der Choralmelodie zu i

„Wenn mein Stündlein vorhanden ist" in der Arie:

„Letzte Stande, tritt berein." Eine ähnliche tiefsinnige

Anwendung des Chorals findet sieh in der Cantalet „Got-

tes Zeil ist die allerbeste Zeit" (Kirchenmusik, von Marx
herausgegeben, No. 6). Leber den in ruhig gemessenem
Schritte sich gleicbmässig forlbewegenden Fundamental-

bass sprechen die drei tieferen Stimmen in ihren tiefsten

Stimmlagen über dea Text: „Es ist der alle Bund,

Mensch, dumusst sterben," einander imilirend, ein Thema:
das Unvermeidliche, dat Gesetz aus; nach der ersten

Durchführung tritt der Sopran allein mit den Worten

:

„Ja komm. Herr Jesu, komm" ein, die freudige Erge-

bung des Gläubigen in Gottes Fügungen aasdrückend. Da
ertönt, ganz unerwartet, von den bia dahin stummen Gam-
ben und Flöten die Melodie des Chorals: „Warum be-

trübst du dich, mein Hers" und verbindet sich mit dem
Gesänge. Die lieferen Stimmen ergreifen von Neuem ihren

unterbrochenen Satz: „Ea ist der alle Bund," in wach-

sender Freudigkeit schliesst sieb ihm der Sopran an; die

Melodie der dritten Zeile des erwähnten Chorals klingt

tröstend in kurzen Absätzen dazwischen, an ihren Text
erinnernd: „Vertrau da deinem Herre Gott." Immer
schauerlicher ertönt der Buf: ,, Mensch, du mussl ster-

ben," die Stimmen drängen aich, nicht einzeln »cbrei-

ten sie mehr neben einander ber, »e einigen sieb ; tret-neben einander ber, sie einigen sieb ; tret-

ond gedrängt, nehmen sie wie im Kampfe
ft zusammen, sich znm ersten Male zurdie letzte Kraft

Höhe aefzuschwingen , von welcher sie schleunigst

einen scharf distonirenden Aoeord hinabsinken , um dann
gänzlich zu verstummen. Von den Flöten erklingt dasu
die letzte Zeile des Chorals, an dessen Schlusston sieh

mehrere Male der Uberbalbton in herbem Wechsel wie er-

anschliesst, indess der Sopran mit den Worten

:

„Ja komm, Herr Jesu" die Tonleiter sanft hinabgleitet,

leise verhallend die Dissonanz ohne alle Begleitung auf-

löst, nnd das Stück auf der Terz endigt, ohne es zu

beschliessen. — Zu welch einer Menge von Bildern und

Betrachtungen hier so der Hörer als der Vortragende an-

geregt wird, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

—

Eben so sinnreich und tiefergreifend tritt der Choral

:

„Mit Fried und Freud fahr ich dabin" in dem darauf fol-

genden Stücke ein, nachdem die Altstimme: „In deine

Händ', o Herr, befebl' ich meinen Geist" sehnsüchtig

verlangend und demölbig ergeben ausgesprochen hal und

die Stimme des Trostes, der Erhörung, der Verbeiasung:

„Heute wirst du mit mir im Paradiese sein" sieb hören

lässl, welche die Gsmben in geheimnissrollen Klängen

umhüllen. — Die ganze Cantate gehört überhaupt zu den

tiefsinnigsten und wrrkungsreiebsten unter Bach's Kir-

chenmusiken. Aefanlicbe ergreifende Beziehungen zwischen

dem Texte des Chores und den einzelnen Zeilen des

dazu eintretenden Cborales finden sich in dem grossen

der Passionsmusik. —
(ForttelBBDB fslal.)

Nach iik; ii ti v

Paris, Ende Mai. Operncerhäitnisse, Auber't Sirene.

Die überreiche Concerlsaison schien diesmal für das et-

was magere Opernrepertoir entschädigen zu wollen. Die

Academie royale halte wenig für Erfolge gesorgt, und

ihre Ernte war darum auch unbedeutend; hingegen blieb

die komische Oper die Lieblingsbübne des Publicums, weil

sie die Function des Spieles in einer ihrem Berufe adä-

quaten Weise erfüllt. Seit jenen denkwürdigen Zeiten,

in denen das Partisanenwesen der Musikliebhaber in Pa-

ris sieb durch erneuerte Veranlassungen immer gegen-

seitig verdrängle, um die Dictalur des Geschmackes an
sieb zn reisseo, stand das BoufTonenwesen erst dem stei-

fen Cotburn Rameaus, später dem Slsdium Gluck't nnd
so auch dem romantischen Heroealbume Bvrton's, Spon-
tim's, Cherubim'» u. a. w. entgegen. Dum, Monsigny,
Philidor und Andere emanzipirten die französisch - komi-

sche Oper auf das Entschiedensie, und das Theater Fey-

deau, seiner früheren Siege eingedenk, brachte in lelx-
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lerer Zeit Bichard Löwenherz und den Deserteur von
letzleren Beiden wieder zur Aufführung. Dm entschiedene

Glück, das diese älteren Werke bei einer neuern Gene-

ralion machten, lässl vermulhrn , dass , wenn die grosse

Oper dasselbe lliäle, der Erfolg ein ähnlich güosüger wäre.

Allein der dorl emancipirle Gescbinack wurde etwas stark

in die Enge getrieben werden, wenn er hier gerades Ge-

gealheil in erhabener Einfachheit neben sich hätte, und
darum bleibt es der grossen Oper eine gelegene Ausflucht,

die Partieen allerer classischer Werke nicht mehr genü-

gend bcselr.cn zu können. Die Ciunponisten des Thea-

ters Feydeau haben sieb der Wiederaufführung älterer

Opern nicht allein nicht widersetzt, sondern Adam hat

sogar das Orchester zum Deserteur" vollstimmiger ge-

setzt , was ihm denn der selige Monsigny verzeihen

walle. Andere, wie Attber, haben jene Rivalität an

und für sich nicht so fürchten, und Letzterer beweist immer
wieder aufs Neue, dass ihm die längst anerkannte Fülle

heiterer Lebenslust im Schaffen seiner Werke noch un-

gestört innewohnt.

Die „Sirene," sein letales Werk, macht wieder

entschiedenes Glück and gehört zu den frischesten seiner

ProdnctioBcn. Das Libretto, aus der geschickten Hand
Scribe't, müssle, unterhaltend und geistreich wie es ist,

selbst ohne Musik seine Wirkung nicht verfehlen. Ohne
die Intrigue hier weitläufig erzählen zu wollen , genüge

die Bemerkung, dass man sich unter der Sirene keine

MylbengestaJt, sondern ein balbmoderne»

vorzustellen habe, das von seinem Bruder, eil

ler, seiner wunderbaren Stimme wegen zu Täuschungen
ud Inlriguen gegen die Grenzwächter benutzt wird. Für

die Anwendung einer vou Aaber sehr geschickt darge-

stellten Nalurbegabung will ihr Bruder sie aber auch

„fürstlich" ausstatten, und am Ende vollführt dies theiis

\ eigene Machinalion, tbeils der Zufall. — Die Ouver-

türe, die zu den besten Tonstücken des Ganzen gehört,

bewegt sich in dem längst anerkannten graziösen Atiber-

sehen Styl, und namentlich ist der erste Satz, der in ru-

higem Tempo mit schöner Harmonie von Blech- und
Streichinstrumenten gearbeitet ist, vortreflljcb zu nennen.

Weniger günstig wirken die hierauf folgenden walzerar-

tigea Bewegungen, wohingegen der Scbluss wiederum
werthvoll genannt werden mnss. Von eigentümlichem
Cbaraeler sind fast die sämmtlichen Arien, oder, wie der

französische Librcllendicbler sie nennt, Couplets der Si-

rene (Zerlina). Die Sopraustimme verlässt hier seihst im
Ensemble den Typus einer eigentümlichen Lieblichkeit

nicht, and um das Unheil über das ganze Werk kurz

zusammenzufassen , sagen wir: es ist Leben, und zwar
heileres und gcislcrfreuendes, in ihm. Das Moment der

Bewegung ist dem französischen Geiste überhaupt eigen,

und er bringt es in den Stadien des Lebens selbst, wie
in denen der Kunst auch wirklich zur Erscheinung. So
ist z. B. das erste Couplet (die vom Componisten be-

stimmte Formbeneunang können wir nicht anführen, weil

die Partitur noch nicht erschieoeu ist): ..Quand vient

l'ombre silencieuse" u. s. w., ungefähr im Character von
iPeber'g ,,Einst triiumte meiner seligen Base," voll dar-

gestellter Lebendigkeil; eben so das erste Hervortreten

der Sirenenslimme , die Anfangs nur von einfachen Vo-

ealea getragen wird. Zu den besten Stücken gebort far-

ner eine Arie Scopetto's, des Schmugglers: „Voyez-vous
et sombre nuage" mit klangvoller Inslramenlenmalerei

;

ferner die gleich darauf folgende Cavalioe in Cdur, die

dann durch das Eintreten des Chores zu einem Eosemble-
Stücke wird. Millelpunct des Ganzen ist das grosse an
Situationen und musikalischem Ausdrucke reiche Ensemble
im zweiten Acte. Der Allgemeinwirkung des Stückes aber
ist der Umstand günstig, dass die Partie der Sirene sich

bis zum Ende, theiis durch das Stück selbst, tbeils durch
die musikalische Behandlung steigert Die neue Oper Au-
ber't ist hier übrigens Cassensiück und ohne Zweifel ein

neuer Beleg für das unermüdete Talent des Componisten,
der bereits mehr als einmal die Seicbtigkrit der hiesigen

Opernrrperloire verhütet bat. In Paris muss eine solche
Thiligkeil darum noch von doppeltem Interesse sein, weil

hier selbst das Vortreffliche, bei der unaufhaltsamen Ge-
nusssuebt des Publicums, stets der Abwechslung weichen
muss. Durch die Aaber $cbt Muse nun kommen zum
Mindesten keine monotonen Producle auf die Bühne, die

leider gar zu od im Anscheine von liunsLslrenge unver-
diente Ansprüche geltend zu machen suchen. Wenn es

sich denn einmal von vorn herein nicht um die höheren
Kunsliuteresscn bandelt, so ist die Offenbarung des Le-
bens doch jedenfalls der Strenge des Verslandes und dem
damit so häufig verbundenen Mangel an innerem Leben
vorzuziehen. C. D.

Frankfurt. (Beschluss.) Der Tenorist Brmting gab

den Boberl mit Beifall , und Herr Weitgast von Frei-

burg den Iwanow, Fröhlich und Dikson. Die Stimme ist

schwach, aberangenebm. Bei dergleichen Spielrollen kommt
es mehr anf cbaracteristiscbea , markirten und siebern

Vortrag, als auf schönes Singen an. Da aber Herr Weit-
gast nicht Sänger ist, so möge er sich das Entere in

einem desto höbern Grade aneignen. Persönlichkeil und
Spiel sind für sein Fach sehr geeignet, und mit seinen

Impromptus erreicht er seinen Zweck; man lacht. Wo
er aufgemuntert und warm wird , muss er ein beliebtes

Mitglied werden. Friul. Säkr sang auch einmal die Kö-
nigin der Nacht, und zwar die letzte Arie am eine Terz
tiefer. Manchmal ist unser Publicum doeb aueh gar zu
nachsichtig.

Nun ein zeitgemässes Wort über Beifallsbezeigungen.

Diese sind auch hier nicht immer die Probe des Verdien-

stes. Da geht eiu armseliger Sebachergeist herum und
bietet Beifall für ein Geringes feil. Der Fremde, befan-

gen und ängstlich, opfert gern dem Gebrauche, oft auch

um Zudringlichkeiten nur los zu werden. Aber nicht al-

lein der secundaire , aueh der selbständige Künstler gebt

nicht selten in diese Kalle, und das ist eben so traurig,

als lächerlich. Alle Theile wissen, dass sie täuschen und
getauscht werden, und doch tbun sie es. Dem ganzen
Publicum ist der Grand irgend einer von der Galerie

ausgehenden Salve gar wohl bekannt. Der auf diese Art

Gefeierte weiss, dass es dem Publicum und seinen Cot-

legen bekannt ist, und doch fühlt er sich in seiner Selbst-

täuschung geehrt. Das Publicum nicht minder kennt die

Empfindungen des sich Verbeugenden. Eben so gut weiss
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jene bezahlte Horde, dass diese Umtriebe ein offenes Ge-

heimntss lind, und dennoch scheut sie sich nicht, recht

frech darein tu lärmen. Rann es aber einen argem Wahn-
sinn ((eben? Und doch ist dieses schnöde Princip eines

der wichtigsten in der Theaterwelt. Dass durch solche

Kunstgriffe Niemand durchdringt, versteht sich von selbst.

Das wahre Schöne bedarf ihrer nicht; es bahnt sich den

Weg durch alle Parteien und Vorurtbeile. Würden alle

Mitglieder sich vereinigen, solchen Schachergeisl zurück-

zuweisen, so würde ein freieres Urlbeil walten, das dem
Kunstpriesler , wie dem Kunstlaien zu Gute kommt. Es
wird aber noch so weil kommen , dass sich der noble

Theil des Publicum! von jeder Beifallsbezeigung zurück-

zieht, und dann schwingt der Geist der Zeit : Missbraueh

im frechsten Uebermutbe seine Geissei.

Den theatralischen Theil des Berichtes schliesse ich

mit der Nachricht, dass wir für Pisehek noch keinen Er-

satz haben, und dass Guhr deshalb eine neue Entdeckungs-

reise nach Oesterreich nnd Böhmen unternommen hat.

—

Nun su den Concerten. Im Style jener Trüber so

beifallig aufgenommenen dramatisch -chronologischen Con-
eerte gab Guhr eines zu seinem Benefiz am 15. März,

aber nicht, wie sonst, in Schulen, sondern in Zeitab-

schnitte von Gluck bis Berlioz eingeteilt. Die Ironie

in diesen beiden Endpuncten liegt in der Sache.

Die erste Abtheilung gab Scenen aus folgenden

Opern: 1) Armida, nach vorhergegangener Ouvertüre
(Gluck). 2) Schöne Müllerin (PaisieUo). 3) Zerstörung

Jerusalems (ZingarelH). K) Heimliche Ehe (Cimarosa).

5) Zemire nnd Azor — Spiegelscene (Gretry). 6) Ulbal

(Mehul).
Die »weite Abiheilung : 7) Pa\n\n(Salieri). 8)Doc-

tor und Apotheker (Dittersdorf). 9) Idomeneo (Mozart).
10) Die weisse Prau — zweites Finale (BoieUieu). 11)
Faniaka — Introduction (Cherubim). 12) Ouvertüre aus
Leouore (Beethoven).

Die dritte Abtheilung: 12) Silvana — Ouvertüre
nnd Ariellc (C. M. v. Weber). 14) Zemire and Azor

—

Spiegelscene (Spohr). 15) Moses (Rossini). 16) Vesta lin

(Spontini). 17) Manrer und Schlosser (Auber). 18) Hu-
genotten — Verscbwörungsscene und Finale (Meuerbeer),
und zum Schlags 19) die Ouvertüre aus: Die Vchmrich-
ter (Berlioz).

Nur wurde, weil die Zeit schon sehr vorgerückt

war und Musici wie Sänger, Gbor wie Publicum von den

beranstürmenden Genüssen bereits abgestumpft zu wer-

den begannen, die grosse Hugenollenseene weggelassen.

Der Saal war überfüllt, der Beifall gross, und die Hitze

erstickend. Guhr hat seinen alten Ruf der Energie, wie

geistiger und physischer Spannkraft wieder einmal be-

währt. Am Cbarfreitag wurde Aloys Schmitt's Oratorium

„Moses" (mit Text von Wilhelm Kilzer) im Thealer
gegeben. Das Haus was leer und der Beifall nur schwach.
Es ist ein harter Spruch von Vielen, dass Schmitts Oper

:

,.Das Osterfest" in die Kirche, nnd das Oratorium „Mo-
ses" auf die Bühue gehöre. Jedenfalls haben beide Werke,
trotz ihrer grossen Verdienste um Instrumentation und
musikalisches Wissen, sieh hier überlebt. Am Oslersonn-

tag wurde Guhr's chronologisches Concert bei vollem

Hause wiederholt.

Noch ein Concert in grösserem Styl zum Besten der

Mozartstiflung gab Herr Aguilar aus London, ein kaum
zwanzigjähriger Künstler und Schüler unseres trefflieben

Schnyder von Wartensee. In seiner grossen Symphonie

(Cdur). mit welcher er debütirte, spricht sich Talent,

Wissen und Phantasie aas. In ihr liegt die Garantie für

glückliches Fortschreiten, sobald die Begeisterung für das

Schöne and das glühende Bedürfniss, zu schaffen, sieh

mehr in Maass und Form schmiegen, and der Geist der

Ruhe über dem Vulkan schweben wird. Schwer mag es

sein für den Meisler, die üppige Jagendkraft zu zügeln,

aber Schnyder ist ganz der Mann dazu, und so dürfen wir
in Aguilar einen würdigen Jünger Euterpe's begrössen.

Doch drängten sich mir beim Anhören dieser Symphonie

die alten Gedanken wieder auf, nämlich: Wober im ju-

gendlichen Gemüth, wo noch Alles fröhlich und klar auf-

i springen soll wie Maiknospen, woher dieser fiberschwäng-

j

liehe Schmerz, diese Todesqual, und dieses finstere Grü-

I beln, das selbst im Scherzo sich kund giebl? Woher dies

I Chaos von Dissonanzen und Vorbalten? Wie soll der

ernste Mann compouireu, wenn die Jugend schon auf diese

Weise beginnt? Giebt es keinen Frühling mehr in der

Musik? nnd sollte den die Jugend nicht repräsentiren?

Aber es will Alles Spohr und Beethoven sein und den

Berlioz noch überflügeln $ und wir hatten doch auch einen

Haydn nnd einen Mozart. — Dann trat auch Herr Agui-

f

lar als Pianist auf; die Wahl machte seinem Gesehmacke

I
alle Ehre. Er trug das herrliche Rondo von Hummel

> (Adur) und das Beethoven'tcht Concert (Gdur) vor. Sein

Spiel ist solid, aber es entbehrt noch jener poetischen

!
Auffassung und energischen Frische, welche wir nur bei

Pianisten nicht vermissen, die mit völliger Herrschaft über

Empfindung und Mittel an öffentliche Triumphe gewöhnt
sind. Unser braver Violinist Herr Etiason spielte den er-

sten Satz des Beethoven'achtn Concerts (Ddor) mit edlem,

ich möchte sagen, stolzem Vortrage, und mit vollem Tone.

Mit zwei Sätzen aus der ersten Symphonie Schnyder s

von Wartensee (hier schon öfter aufgeführt; begann die

zweite Abtheilung, und sechs grosse Chöre, von unserm

; Liederkranze vorgetragen, schlangen sich durch das Ganze.

Dies Concert, ein sehr gehaltvolles, entbehrte für das

grössere Publicum dennoch einer freundlichen Beleuch-

tung. Keine junge Sängerin mit Vergissmeinnicblaugen

nnd Rosen im Hsar; kein Pischek mit Liedern von Speyer

oder böhmischen Nationalgesängen ; keine Variationen über

Donizetti oder Lannerl Herrn Aguilar gebührt indes-

sen der Dank der Kenner, und besonders der Mozartstif-

tung, da er alle bedeutenden Kosten auf sich nahm and
dem Institute den reinen Baarerlrag überliess.

Der Inslrumentalmusikverein gab die Symphonie von
A. Homberg (Op. 6), ein Hummeftchcs Claviercoucert,

Ouvertüren von Beethoven und Guhr, Violinvariationen

von Beriot, und kleine Gesänge, leb konnte dieser Soiree

nicht beiwohnen. Kleinere mit Mühe ond Qual zusammen-
gebrachte sogenannte grosse Coocerte oder Soiree* musi-

cales veranstalteten der blinde Flötist Moritz Thiele ond
der Pianist W. Schulthes. Letzlrrer dürfte der musika-

lischen Welt noch unbekannt sein; früher ausgezeichne-

ter Dilettant, betritt er nun die klippen volle Bahn des

Künstlers. Ein Schritt über diese verhängnissvolle Grenze,
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und ein pu neuer Maatsstab der Beurlheilung wird an-

gelegt. Herr Schulthes ist vollkommen Herr Über «einen

Mechanismus, nur ist er in seinen Conpositionen in sehr

Nachahmer unserer llodelileratnr. Möge er in einer trans-

eendenteren Richtung seinen eigenen Weg geben, and

niemals seinen Uebertritt zu bereuen haben! Herr Thiele

wird überall aufmunternde Theilnahme finden. Zun Vor-

tbeil unseres nunmehr pensionirlen Schauspielsouüeurs,

Herrn Carl Hente, so wie für eine kranke Waise, ver-

anstaltete Guhr Coneerte, worin die besten Kräfte unse-

rer Oper wirkten. Auch die zweite und dritte Soiree Ro-
tenham's, von einem gewählten Auditorium besucht, lie-

fen endlieh glucklich vom Stapel. Dem bekannten Style

treu wechselten Clavienjoartelten nnd Trio's mit Liedern

in gewählter Manutchfaltigkeit ab. Unter letzleren zeich-

net sieh Neeb's Ballade „Andreas Hofer" aus. Conradi

nachte beute, wie früher Pischek, viel Glück damit. In

Zwischenaeten hörten wir die Herren Gebrüder Belcke.

Was diese Künstler auf der Plöte, auf Posaune und Te-

norborn leisten, ist bekannt. Es sind Virtuosen im edlen,

ich möchte sagen harmonischen Sinne des Worts, um
den Contrast mit jener magern, klingelnden Einseitigkeit

zu bezeichnen , womit die moderne Scbnle so prätentiös

auftritt. Zu dieser nun bekennt sich der Euphonist Herr

Ferdinand Sommer, der sieh in Scenen aus Robert der

Teufel, in Fantasteen aus Norma, in Vioünvariationen von

Mayseder (das Eupbonion ist eine Art von neuconstruir-

tem Ophicleide) und in der Arie des Sarastro sehr expo-

nirte. Das Tbeaterpnblicnm zeigte sich so unglaublich

langmütbig, dass es um so mehr Pflicht der Kritik wird,

die Aemassung des Herrn Sommer zurückzudrängen. —
Man wird eingestehen, dass in einer Stadl, wie Frank-

furt, die unter 60,000 Einwohnern kaum 8000 zahlt,

welche thätigcs Interesse an Musik nehmen, dass in einer

solchen binnen vier Monaten nicht wohl mehr Musik ge-

trieben werden kann. Von den „grossen musikalischen

Produktionen " der Heinefetter sehen Musikecscllscbaft

unter Leitung des Herrn Rupp, auf der Mainlast; über

die Vocal- und Instrumenialcooeerle des steyer'schen Na-

tursangers Fron* Eiken s im Verein mildem „rühmlichst

bekannten Mainzer Orchester a la Straass" während der

Kesiauralions; von den Wachlparadenmärscben, von den

tausenderlei Hochgenüssen der Hauslonkunsl, und endlich

von der Drehorgel-, Bergknappen-, Harfen- und Beltel-

mnsik auf allen Gassen während der Messe, von dem Al-

len will ich jetzt gar nicht reden. Hätte aber meine Fe-

der Ohren und Nerven , ihr würde schon vor der Erin-

nerung dieser losgelassenen TonQulhen schwindeln , die

ich in der That in mich habe aufnehmen und verdauen

müssen. Alles bewundert und beklagt Herrn Guhr, der

als alleiniger (um nicht zu sagen einziger) Dirigent wie

ein zweiler Atlas den gröesten Theil dieser Bürde auf

seinen Schullern trägt.

Dennoch habe ich noch über die drei letzten Mu-

seen zn berichten} die Aufführungen dieses Insli luts re-

prasenliren bekanntlich einen sebr wesentlichen Theil un-

serer musikalischen Kultur. In diesen Museen wurde auf-

gerührt: an Symphonieen, die ersten drei Sätze der neun-

ten von Beethoven (Dmoll), die neueste von Mendels-

sohn (Amoll) — auf vieles Verlangen wiederholt, —

I Beethovens Bdur- und Haydn's Abschieds - Symphonie.
! Ouvertüren aus : Le jeune Henry von Mrhul, und aus
t Cater* Semiramis. Pianoforteconeerte : von Mozart aus
Es und Cdur, von dem jungen GoUmick und fValdhiiu-
ser, nnd Beethoven't Quintett aus Es für Piaooforte,

Hoboe, Clarinette, Fagott und Horn, von Guhr vorge-
tragen. Endlich (ausser den Vorlesungen nnd declsmalo-

riseben Vorträgen) Lieder von Neeb , Esser, Speier,
Eliason, Gollmick und Schädel.

Gegenwärtig scheint sich die erschöpfte Nalor der
musikalischen, Productionen in nnsern Mauern zu erho-
len. Fräol. Capitain, deren Andenken an ihre Darstel-

lung als Gräfin Armand mir noch lange wobllbun wird,
schwimmt den Rhein bis Düsseldorf hinab, das Cölner
Musikfest umgehend, und sammelt neue Kräfte zu neuen
Leistungen. Unser Sänger-, Orchester- und Cborperao-
nal ruhet ebenfalls auf seinen Lorbeeren — der Eine
wird weicher, der Andere etwas härter liegen — nnd
Alles spannt auf Guhr's Zurückknnft. Dann aber soll's

wieder losgehen. C. G.

Feuilleton.
Die Apollostita*, «He das Berliaer Opernbau* eieren wird, ist

volleadet and »oll bald auf der (JiebeUpilie de«sr!ben aufgestellt

werdea. Sie ist nach den Apollo Mo**g*le* im Berliaer Museum
ausgeführt, mitbin eine Nachahmung dar antiken Slatae.

la einem Coaeart tpiritnel, welche* an 6. April an Lille in

Frankreich gegeben, mit einer Oovertnre von Ualevtf crt>9ntt and
mit HotsinCi Subtt mater geschlossen ornrd«, «am «ach ein Tbeit
einer Svmphnaie des deutschen Componiilen Emil Stvinkühler inos

Frankfurt am Mala gebürtig) aar AaffShraog nnd wurde vortrelT-

lieb befanden.

Sophoelet' Antigooo mit Mtndelttohn Bartholdyi Musik ist

na la Paria aof dem Odeootbeoter aar AoUbkraog gekommen und
bat, den Zeitungsberichten lofolge, einra tiefen, ergreirendea Ein-

druck brrrorgebraekt.

Htctor Btrliot bat vom Küoig von Preussea Tür das dem
Letsteren gewidmete Werk über Instromeotation eiae goldene Doae
aad eiae dergleichen Medaille erktltea.

Tiekattehtk Ist ia Dresden aaf weitere sehn Jahre, von 1815
bis IMS, mit einen jährlichen Gehalte von 5000 Thlr. aad drei-

noaatlichcm Urlaub eogeglrt werden.

An I«. April starb la Leadoa der Harfeaspieler Vitt.

Souärt, der Erfinder der musikalischen Tclephooie, bat voa

der fraoibsisebeo Regieraag den Aaltrag erholten, haodert Trom-

I peter nach seinen System auszubilden , am sie aatee die ia mill-

tärltehao Uehuugeu nach Mets msrschirenden Regimenter ta vee-

Ibailea. Diese Regiajeoier werdea nll eiaaader darch da* neae
TensigDslsyslem currespeadiren.

iY. Hm in Pari* bat ein Fliigolpiano von «ehr kleiaem For-

mat aad aener Cenatractioa aufgestellt, sa dessen Prüluog da*

Iaditat einen au* daa Herren Auber , Cmrafa, UaUvt/ , Outloa,

Spvatini betlebrodea Aa**cbas» emaante. Der Bericht deatclbeo

laalat sehr günstig *>.

•) Bio Piaoerarte die»er Galtong kaaa bei daa Verlegern der

allgemeinen musikalUcbaa Zcltaog in Angeoscbeio genommen
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I« Verlage «1er

Ikuatsrccbt erscheinen i

Souvenir de la Sirene,
Opera de D. F. E. 4über.

Fantaisie pour le Piano
r«

JFr. M£aikbreitner.
Op. 180.

Leip»ig, dem 18. Joni 1844.

Biwl«U«pr afe llmrtel.

Werke zur Theorie und
GescUcnte der Musik

im Verlag von Brelakop' de Härtel in Uiprig.

C'bladnl, Lehrbuch der Akaalik. Nene Awpbc mit 19 Rapfen
and einem neuen wohlgrtroff«neu Portrait des Verfassers. 4 Tblr.

Beitrage aar praktischen Akaslik nad bot Lehre tob laatra-

menlenbae. 1 TU*. 80 Ngr.
»uc Beitritte aar Akustik, mit 10 SlrindrueklaMu. 9 TLlr.

80 Ngr.

F5r«ter, Anleitang iiai Genendbass. .Neae Ausgabe. 1 Tblr.

10 Ngr.

Frautx, K. W., Aawehrang ran Modalirea Ar angehende

FrltE, B*. Aaweiauue, wie man Klariere, PortepAaao's aad
Orgeln aaeb einer mechanischen Art ia allen 12 Tönet gleich

rein »tianaea kaaa. tt. Auflage. 8 Ngr.

Cianibftle, Die euusiksli.cbe Rrform, ein neues Noiiruaga-

sv.tem, aaa dem lulieaiaehea äbertetil tbb F.4. Jfsiser. 98* Ngr.

6rle»ln-;er, CS. A., Biographisch. Natfaea Aber «f.

90 Ngr.
^

CrCtry, Versuche aber die Maalh. 1 Tblr. 18 Ngr.

Hft»er, Veraach einer

lehre. 80 Ngr.

Jeleinsperger, Die Haraaaaie dea 19. Jahrhunderts aad die

Art sie aa erTermea, aaa deai Fraaaoiischen überaeUt tob F. A.
Jferr. 8 Tblr. 18 r-gr.

Händler, F. 8., Heber da« Lekea aad die Werbe dea C.
ISrrluiqi da Pmirrtriam, nach Giutepme Btani, hemuigegtben mit

einem Vorworte aad mit gelege.Uiebea Aamerkunge« «aa il.

G. KU.eruritmr. 1 Tblr. 2S t Ngr.

K. reralelu, J»r. «. A., Ueber daa Verhällaia* der Maalh
aar Pädagogik. 8 Ngr.

Hielte«« etter, II. «., Geschichte der earopaiseh • abeadlaa-
diseben oder aaaercr beatigea Maaik. Darstellung ibre. I rsr-runga.

ihr« Wscbsthrrms and ihrer rtofcawenca Batwiekelunm tob
den ersten Jahrhundert dea Chrlitenth.m* bia aaf amere Zeil.

8 Tblr.
— — Ueber die Muiik der aeaera Griechen, Bebst freien Gedan-

ken über allegjpüwl.: aad altgrleehlacbc Maaik. Mit 8 Tafeln.

S Tblr.
— — SehSekeale aad Deich« QVabtit de« wellliehen Gesanges. Mit

»Uneben Beilagen. 4 Tblr. 18 Ni— — Guido von Ami». Sein Leben und Wirken. 22+ Ngr.
Die Mnaik der Araber, aaeb Origlaalenellea dargeatellt. Mit

einem Vorworte »on dem Frribemi v. Hammer- Pwattmll. X Tblr.

hjt?BlBlalHBl , Anleitung, die Orgel rvia uad richtig stimmest ia

lerara and in guter Stimmung sa crbaltcB. Nebet eiaer aaa*

uhrliehen Be.cbr- ibnng aber dra Baa der Orgel, deren weaeat-
licben Tbrhlr nad innere Einrichtung. & Ngr.

I/Iaeovlle«, Theorie dar Stimme. 18 Ngr.

Ularpurg, Anfangsgründe der theoretische* Maalh. 18 Ngr.

Irlttrtii A. B« , Die Lehre »aa der musikalischen Composiuea,
praktisch • theoretisch . anm Selhataaterriebt , oder ah) Leitfaden

bei Primtanterweiauag and öffmlsiebeu Vortragen. Zwei Bände.
Zweite vermehrte und verbesserte Aasgabc. 8 Tblr.

— — Allgemeine Musihlehrr. Zweite Auflage. 9 Tblr.— — Dia alte Muiiklehre im Streit mit unserer Zeit. 1 Tblr.

Haarig^, A., Abhandlung über den fugirten Conlrapuuct. 1J5 Mgr.

.Yluller, W. C, Aeslbewseh-bmtarhjche Kinlcilung in die Wis-
eeaaebaft der Tonkunst. Zwei Tbcilc. 8 Tblr.

Pearl, «9. B., Aaieitung aar praklischea Mamk. 1 Tblr.

Schick«, «9. CL, Graadregela der Harmonie aaeb dem Vcr
irorfea aad mit Beispielen erUatcrt. 8 Tblr

.

«J. C. F., lieber die Struktur,

_el. Dritte Ausgabe,

ehrt Ton V. F. Brrker 1 Tblr. 10 Ngr.

T»paVr, 3. G„ Abhandlang ober Saileabesmg
>,. l,i r. Hugeirorm. 9 Ngr.

Veraacb eiaer Aaleitaag »m Priludirea. 10 Ngr.
Vlllotemu

,
Abhandlung über die M.sik des ajtea Egypteaa.

80 Ngr.
'8% Irafe-rreld, C. V», Der eraageliache Kirehragcsang und seia

Verhaltaba aar Komat des Toniatxes dargeatellt. Rrslrr Theil.
netto 19 Thlr.

Zritung, allgemein* , murikalirtkt. 1» bU U'. 18'. 14» Jahrgang.
h 4 Tblr. 19» Jahrg. 8 Tblr. 18' aad folgende Jahrgänge ä

8 Thlr. 10 Ngr.
Hrtjittrr tu dea ersten aeha «fahrgiagea der allgemeinen asoaikali-

srbrn Zcrtaag (1798-1818) 8 Thlr. Za dea aeha Jabrgän
gea 1818-1898. 1 TUr. 10 Ngr.

NEUE MüSIRa4LIElW
ins Verlage von Friedrich IlolanelaTter ia Leiprig

Xmmm JVo. 4.

Artarker, Op. 86. 6 geistliehe Lieder Ar Barilea oder AH
mit Piaaoforte. 171 Ngr.

Rantk, Op. 88. ö Lieder fureiar Singstimme mit Pfte. i7tNgT.
«Claaler, <lp. 88. 8 Orgelstucke. 20 Ngr
aj^mhergf, Op 7. Barcarale pour Pianoforlc.

-
18} >'gr— Op. 10. Andante für Piaaaforie. 10 Ngr.— Op. 18. Qaatre Bomaacea paar Piaaoforte. 10 Ngr.

Tcateac», Up. II. Galop de, BraToare pour Pianarorte. 10 I*gr

SOUsmer, Carl, N.rlnklnnge der Liebe. Fiaf Gcaaage Ar
vier Männerstimmen. 1 Tblr.

OelstUolte Lieder von Xovalls
für eia« Siogtlinme mit PiaBoforteacgleitaDg

coniponirt fon

habe ich mea aad erlasse Kiemplare statt dea

aea von 8 Fl. SO kw.

1 FI. »4 Kr. — »1 Bgr. netto.
JoA. Andre i» Offnbmek m. M,

Druck nad Verlag von Breitkopf und Härtel ia Leipzig nad unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 26»'« Juni. M £6. 1814.

ImhsU« Miiifcaliteh« in Paris.

jungen.
: Aus Dresden. Aus Berlin. Aus Posen. Au« Rom. —

Musikalische Zustände in

Gedriingte historische Eatwickehotg des fransosischen
Schönhrilspriitcipes in der Kunst , als Ursache Jtlr

den herrschenden Geschmack.

Die Franzosen haben den nationalen Tvpus in ihren

verschiedeneu Kunstrichtungen von je her zu erhalten ge-

wusst. Der ihnen eigene Geist des Wirkens nach Aussen
gab der Totalität ihrer Lebenskrähe Energie für das For-
men practischer Dinge, und die Tbat war bei ihnen vor
dem verdichteten Principe da. So stellte sich das franzö-
sische Volk günstig nach Aussen, und konnte in diesem
äußerlichen Bestände sein inneres Gleichgewicht um so
eher erhalten, als es seinen Geis* weniger nach innen
kehrte, um sich auf diese Weise zum allgemeinen Welt-
zustande zu vermitteln.

Vor dem Eintreten des emaneipirten Bewusstseins im
französischen Volke befand man sich behaglich und in

der eigenen Genusssucht ungestört, indem man den Ge-
nuas des absoluten Herrschens der Bourboniscbeu Linie
überliess. So konnte sich die Galanterie von oben herab
als ein organisirles Ganzes gellend machen, nnd die ma-
teriellen Kräfte des Individuums in ihrem Befangensein
durch den Genuss dem monarchischen Principe unschäd-
lich bleiben. Diesem Zustande nun muss Eins zum Lobe
nachgesagt werden, nnd zwar die an und für sich zwar
kokette, aber dennoch immer edlere Sucht nach geisti-
gem Vergoügcn. Ludwig XIV. wollte nicht allein den
Huf des tapfersten und galantesten, sondern auch den
des geistreichsten Königs der Welt haben, und er hat
die» für seine Zeil auch wirklich erreicht.

Die materielle Genusssucht, die in der körnerlieben
Schöne aufging, führte auf die Reproduclion der grie-

chischeu Plastik in Frankreich. —
Von Italien her war der mächtige Accord für das

Erschallen einer neuen Kunst, und «war der musikalisch
theatralischen, auch nach Paris gedrangen, nnd schon vor
Lvlly, dem drolligen Kicbeojangen und späteren Ritter,

Obenntcttdanlen, Capellmeister u. s. w., war die ,,»or«
musica" an den Ufern der Seioe hörbar worden.

Auch in dieser Kunst hatte das griechische Ideal den
haltbaren Stoff bergegeben, und da, wie schon oben er-
wähnt, geistiges Leben bei all' jenem Aufheben des Ma-
terialismus nicht fehlte, so erhielte« die Franzosen auch
ein nach griechischen Mustern gebildetes

40. Jabr,«.,.

das ursprünglich für das „ptaisir" des Königs geschrie-

ben wurde. Den poetisch - rhetorischen Werth jener Lite-

ratur zn besprechen , gehört nicht hierher, und wir wol-

len nur für unsere Entwicklung aus ihr denjenigen Schluss

ziehen, der nns überhaupt veranlasste, sie Ii irr zu nennen.

Die Franzosen haben nämlich die ihnen aus der oben

bereits angeführten Ursache der äussern Richtung ihres

Geistes und aus dem daraus entstehenden Mangel an in-

nerem Gemüthsleben eigene Stellung znr Kunst beibehal-

ten. Deren letzte Aufgibe konnten sie darum noch nicht

herausfühlen, und da ihnen so die Elemente für das Er-

kennen der starren Gebundenheit der Verhältnisse, dem
verlangenden inneren Ich gegenüber, abgebt, woraus al-

les Tragische nnd Dtssonirende im Leben überhaupt ent-

springt, so mussten sie den beschrankten ästhetischen

Kreis ihrer sogenanoten elassischen Literatur überhaupt

für den äussersten in der Kunst hallen.

Dass sich diese Verblendung nun bis auf den heuli-

gen Tag conservirt, ist für den allgemeinen Zustand der

Kunst in Frankreich von um so grösserer Wichtigkeit, als

letztere, namentlich aber die musikalische, in Deutsch-

land seither längst in ihren eigentlichen Zenilh getreten,

nnd in die Welt des Geniessens übertragen wurde, für

deren Mittelpunct von je her Paris galt.

Bevor wir aber auf diesem Siandpuncle weiter ge-

hen, wollen wir noch einen Rückblick auf den Entwicke-

lnngsgang der Tonkunst in Fraukreieh werfen, um deren

Hervortreten mit dem allgemeinen Bildnngsforlgange der

zn verknüpfen, nnd uns so ini n >t u auot

eigentliches Terrain zu werfen.

Lutif blieb der musikalische Abgott der Frani

bis auf Gluck. Die Werte: beaole, plaisir, seotiment und

dergleichen schöne Ausdrücke, spielten in dem fast an

Wahnsinn grenzenden Lobqualm, den man seiner Musik

hundert Jahre hinderen spendete, eine grosse Rolle. Es

ist ein wahrer Jammer, die Menge „ Essai sur la rousi-

qae, Reflexions sur l'Opera" u. s. w., die sich in Bro-

choren oder pbrasenvoller Büeherform aos dem 18. Jahr-

hundert erhalten, zn lesen, ein Jammer, den Streit mit

den Italienern vor nnd nach Ramena, den der Rameaui-

slen und LuilytXen, zu verfolgen. Der französische Esprit

machte sich hier, seiner ganzen Spitzfindigkeit nnd »os-

scrlicaen Berührung der Dinge nach, breit. Die Darstel-

lung dieser Zustände soll, da ihre Folgen für das ailge-lung Ol

meine Bewssslsein trotz der Hohlheit "der Sache

26
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bedeutend worden , an einem andern Orte Plals finden.

Hier genüge nur die Bemerkung, dass mit dem Erschei-

nen Gluck'*, das die musikalische Ausprägung des schö-

nen griechischen Ideals tur Folge halte, den Franzosen,

bei all' ihrem an und für sich anerkennungswerlhen En-

thusiasmus , keine andere Lehre als Niederschlag dieses

Wirkens blieb, als : dass das Schöne schön sei und plai-

air nnd sentiment erwecke. Höchst bezeichnend für die-

ses Knnslevangelitim der Franzosen ist Marmontets L'r-

theil über Gluck, dessen Wirken er sich als Proteclor

Piccinfs überhaupt widersetzte. Nachdem er nämlich zu

beweisen suchte, dass Gluck's Musik eigentlich nicht

schön sei, sagt er: ,,so will ich denn zugeben, dass

Gluck der Shakespeare der Musik sei, ein Racine der

Musik ist er aber nicht ! " So wie nun die untergeord-

nete Schönheit jener Literatur den Franzosen die höchste

und letzte in der Kunst ist, so beruhte der ungeheure
Erfolg Gluck's zum Theil auch auf der Compositiou der

Racine'sehen Iphigenia.

Die Zeil Ludwigs XV. balle sieb, übersatt an sinn-

lichen Genüssen, dadurch wieder aufzureizen gesucht,

dass sie siih den sinnlichen Genuas als selbst in der

naiven Natur e.xislirend zu emaneipiren suchte. Man
schuf eine Schäferwelt und fand in dieser Stoff Tur die

ebenfalls aus Italien berübergegaiigcue komische Oper.

Die romantische Characleristik in Prankreich und
ihre Folgen.

Auch in der Verfolgung der musikalischen Leistun-

gen Frankreichs von den Zeilen Gluck's bis auf die nns-

rigen werden wir das characteristische Element, das

in der Kunst zur höchsten nnd letzten Schönheit omge-
scbalfen werden soll, jenes Kunslschöne, das die Fran-
zosen für die ausserslen Grenzen des Schönen halten,

aber von vorn berein sebon in sich fassl , nirgends lin-

den. Wo sich das Cbaracteristische in Form des Roman-
tischen in der Poesie bei ihnen gellend machte, ward es

nicht von einem von J lause aus schönen Individuum re-

präsenlirt, sondern das Cbaracteristische, das ein allge-

mein Schönes schon in sich enthalten soll, enthielt hier

ein hä'ssliches Auseinander. Es ist dies die Poesie Vic-
tor Hugo's.

Als mit diesem untergeordneten Principe für Schön-
heit ausgerüstet haben wir die Pariser Welt auch in die-

sem Augenblicke zu betrachten. Das griechische Kunst-
ideal versandele nach und nach in dem Halbheroentbume
der Opern MehuCs, Paers, Berton's u. s. w. und zog
eine romantische Porm in die musikalisch -theatralische

Kunst, die durch ein wie in der Poesie cbaraclerisliscbes

Moment erzeugt wurde. Die Romantiker in den verschie-

denen Künsten arbeiteten einander unwillkürlich in die

Hände. Ich mag hier die Erfolge Meyerbeer''s, Halecy's
nd Anderer nicht nach dem speeifiseben Wertbe ihrer

Werke beleuchten. Für die französische Kunstrichtung
selbst, die wir eigentlich hier verlassen, könnte dies um
so weniger entscheidend sein, als es Deutsche und nicht

Franzosen waren , die jene allgemeine Richtung des Ro-
mantischen für ihre Zwecke benutzten. Der gebildete

Franzose ist eher noch bei seinem alten Evaugelium vom
Schönen sieben geblieben. Die Gelegenheit also, die für

Idie Ausdehnung des ganzen Kunslkreises in Frankreich

mit dem Hereinziehen des Cbarecleristischen vorbanden

war, schlug sich in das gerade Gegenlheil ihres erwei-

ternden Principes um. Es wirkte nachlbeilig auf die Kunst,

weil es das subordinirte Schöne Ton vorn berein nicht in

sich balle, im Gegeuthcile aber, wie ich in der Richtung

der Poesie bereits erwähnte, das Bizarre, Verschrobene,

Hässliche.

Das Abgescblossensein eines Kreises in der Knast,

wie dies in der Darstellung des griechischen Ideals vor-

handen war, kann der Kritik als zurückgelegtes Stadium

genügen, insofern in ibm das Schöne zur angemessenen
Erscheinung gebracht worden ist. Handelt es sich aber

einmal um das Sprengen dieses Kreises, so muss das Ge-
wonnene für das Verdrängte entschädigen. Dies ist mög-
lich , wenn die Elemente , die jenes L'eberschreiten die-

ses Kreises zu Wege brachten, von Haus aus schöne wa-
ren, und inwiefern dies in den Werken Meuerbeer"»

und Halery's der Fall ist, mag Jeder, den die Satur des

;
Dewusslseins des Schönen würdig gehalten, selbst erken-

nen. Denn es würde durchaus unnütz sein , hier mit

einer Erklärung vom eigentlichen Wesen des Schönen
Diejenigen zur Erkenntnis« bringen zu wollen, die von
Natur aus keine schönen Seelenkrifle in sich haben. Es
ist dies zugleich die Ursache, warum in allen philosophi-

schen Wissenschaften kein Begriff schwankender für die

Auffassung hingestellt werden konnte, als der des Schö-
nen, da dieser Begriff nur durch das sympathetische Zu-
sammenwirken der erfassenden subjectiven und der zu

erfassenden am Objecte vorhandenen Schönheit gewonnen
und im Individuum klar werden kann.

Der jetzige Geschmack in Frankreich. — Bertioz.

Die Resultate jenes neuen, im Felde des Bizarren

und Verrenkten aufgegangenen Geschmackes liegen vor

uns; auf dem Theater kaun die Musik überhaupt nur noch
dann ihre Existenz geltend machen, wenn sie die Grund-

pfeiler materiell phantastischer Vorstellung umzieht. liaupt-

I effeete der Orchestik sind die äusseren Wirkungen , die

j

die innere durch Harmonie nnd Melodie zu erzeugenden

i verdrängt haben.

So steht es mit der Musik, die eine analoge Poesie

> zum Schweslerkusse herbeigerufen ; werfen wir nunmehr

j
einen Blick auf die Musik in ihrer absoluten Sphäre.

Im Principe der Instrumentalmusik liegt das innere

Ertönen des Individuums, das den kämpfenden Proeess sei-

ner Seelenkräfte selbst zum Vorwurfe Tür seine Darstel-

lung nimmt. In Deutschland bat die Kunst in diesem ih-

ren äussersten Bereiche das Vollendetste geleistet, was
auch bereits, dem Resultate nach, in Frankreich in's all-

gemeine Bewusslsein getreten ist. Die hohe Verchrunj;

für Beethoven, der aber seiner Individualität nach nichts

weniger als erkannt ist, beweist dies genugsam. Wie nnn
aber die schaffenden Herren TonkünsUer der Opernmusik

dem Geschmacke eine Richtung zu geben vermochten,

so fanden Andere Für die Producle ihrer Muse im Gom-
poniren von Instrumentaltonstücken ein bequemes Ter-

rain, das in ähnlichen Formen Construirte gellend zu

I
machen, vor.
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Hector BerHoz, dessen journalistische Macht alsFeuil-

lelonisl am Journal des Debals sich den einflussreichslen

Minnern an der Oper gegenüber dienstbar erwies, con-

servirl den Zustand des jetzigen Pariser Geschmackes in

entschiedener Weise. Das Mascbinenprincip, das diesen

Zuständen zu Grunde liegt, macht sich bei aller und je-

der Gelegenheil geltend, und Ber/ioz erwies dem jetzi-

gen Geschmack« sogar den Ungeheuern Dienst, dass, als

ror mehreren Monaten , bei der Wiederaufführung von
SacchinCs Meisterwerke Oedipe a Colonne der Enthusias-

mus älterer Musikverebrer sich bervortbat, er das Feuil-

leton des Journal des Debats zur Darstellung des Lächer-

lichen, das der Anerkennung solcher Musik zu Grunde
liege, benutzte. Man halte die Oper seit zwanzig Jahren

nicht gegeben, und da sie auf diese Weise einer neuern

Generation vorgeführt wurde, zu der sie durch die Kri-

tik halle vermittelt werden können, so verschwand sie

nach einigen Vorstellungen, da die Kritik sie als mit den

Meisterstücken der neuern französischen Oper durchaus

unvergleichbar erkannte, vom Reperloir. Die gauze Auf-

führung: solKe beweisen, dass das Publicum dergleichen

nicht mehr wolle, and man halle darum auch von vorn

herein Niehls für eine angemessene Ausstattung und Be-

setzung gelban. Berlios selbst bat sich von je her anf den

Standpuncl gestellt, Unformen in der Kunst gellend ma-
chen xu wollen, und der innere Widerspruch, der sich

zwischen seiner schaffenden und seiner krilisirenden Na-

tur kund giebt, besteht darin, dass er auf der einen Seite

die höchsten Muster der Form verehrt, selbst aber zu

keinem künstlerischen Gestalten seiner eigenen Kräfte ge-

langen kann.

Was nun diesen Punct anbetrifft, so wird sich im
Allgemeinen das Factum herausstellen, dass, wo es an
qualitativen Seelenkräften für den gewalligen Ausdruck
fehlt, auch das im Wesen der Kunst bedingte Formelle

sich nie herausbilden kann. Was Totalität der Darstel-

lung werden soll, wird zerOiessende Malerei. Nor dem
geborenen harmonischen Geiste, der sich, er mag seinen

inneren Geball im Kampfe mit der seine Willenswelt be-

drückenden äusseren Materie noch so sehr auseinander-

zerren, das Gleichgewicht der Seele wiederzugeben ver-

mag, kann ein natürliches Crystallisiren des geistigen

Extraeies gelingen. Die psychologisch- ästhetische Knt-

wickelung des Proeesses, der selbst bei positiv vorhan-

denem Genie den Ausschlag für das Schaffen eines wah-
ren Kunstwerkes allein abgeben kann, gedenke ich ander-

wärlig darzustellen. Hier sei es mir, was diesen Punct
inbelangt, nur noch gestattet, dieses Gesetz vom natür-

lichen Sichbilden der Form, selbst ohne Hilfe des Kunst-

Verstandes, dem Bestände der sogenannten Salon -Musik
entgegenzuhalten.

(BeiikUn folgt.)

Recehsiokeh.
Ernst und Scherz. Originalcompositionen für grosse und

kleine Liedertafeln. No. I. Der Schiffer von Conrad.
Kreutzer. Hoffnung von Fr. Schneider. Mailied von
C. Kreutzer. Rar* virtns von H. Truhn. Trinklied

von A. Zöllner. Abschied vom Walde von F. E.
Becker. An die Gäsle von Neithardt. Schleusingco,

bei Glaser. Parlilur 6 Sgr., jede Stimme 2% Sgr.

Die oben genannten Namen bürgen hinlänglich für
den Werth dieser Sammlung, von welcher jährlich sechs

|
Hefte erscheinen sollen, und welche sich, in dem vorlie-

genden wenigstens , hei anständiger Ausstattung durch
Wohlfeilheil des Preisrs cmpßehlt. Wir können, wenn
die folgenden Hefte diesem ersten an Werth gleieh biet-

;

ben, diesem Unternehmen nur einen glücklichen Fortgang

j
wünschen, dessen es sicherlich nicht ermangeln wird,

i
wenn die Redaclion fortwährend mit gehörisrer Strenge

, bei Sichtung der aufzunehmenden Beiträge zu Werke geht.

j
Eine Liederkranzprobe. Musikalische Burleske für Män-

nerebor, von Ludwig Molitor. Parlilnr und Stim-

men. Mainz, bei Scholl's Söhnen. 2 Fl.

Dieser mnsikalisr.be Scherz ist nicht ohne Lanne und
i Gewandtheit durchgeführt. Dass freilich darin Heiliges und

j

Ernstes als Substrat dienen muss, wird Manchen missfal-

I lig sein. An des Verfassers Stelle würden wir der Ge-
1 sangübung, welche den Mitlelpunct bildet, andere Texte

untergelegt haben. Wir wissen zwar wohl, dass auch

ältere, hochachtbare Componislen, wie z. B. Haydn, das

Heilige und Ernste in das Gebiet des Scherzes hereinge-

zogen haben; allein gerade jetzt möchte Solches weni-

ger, denn je, an der Zeit sein.

Vier Gesänge für Sopran, Alt, Tenor uud Bass, von J.

rV. Hotliwodn. Op. 124. Mainz, bei Scbotl's Söh-

nen. Preis 2 Fl. 24 Kr.

Man muss dem verdienstvollen Verfasser dieser Ge-

j

sänge um so mehr für diese Gabe seiner Muse Dank wis-

|
sen, je günstigere Gelegenheit er in ihr selbst auch nur

[

mässig geübten Sängern bietet, sich eines frisch belebten

Zusammenwirkens zu erfreuen, zu welchem durchaus nur

der gewöhnlichste Umfang der Stimmen erforderlich ist.

Uebrigens bedarf ein Werk, das einen solchen Namen an

|
der Stirn trägt, gewiss keiner weiteren Empfehlung. So

j
führen wir nur noch die Ceberscbrtflen der, nur den letz-

ten ausgenommen, in heiterem Tone gehaltenen Gesänge

i an. Es sind folgende : Lenzverjüngung. Der Abend. Früh-

! liogsfeicr. Abendlied. — Wir wünschen, dem geehrten

Verfasser bald wieder auf diesem noch keineswegs über-

mässig bebauten Felde zu begegnen. Er würde sich da-

durch, mit Beibehaltung des hier angenommenen Stimmen-

bereiches, oder doch mit nur geringer Ceberscbreilung

desselben, um sehr viele engere Musikkreise ein grosses

Verdienst erwerben.

Sechs Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass, nach

Dichtungen von C. Beek, Reiniek und Hebel, coaa-

ponirt von Julius Melcher. 2 Hefte. Berlin, hei Bote

und Bock, ä % Thlr.

Diese, so wie die zuvor angezeigten Kalliwoda'scbeo

Gesänge gelten ans als erfreuliches Zeichen für die Eman-

«ripalion der Liedertafeln von der doch allzu grossen
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Tyranoei des Männergesanges. Langst schon wollte es uns, I

bei gemischten Liedertafeln, d. b. bei solchen, da auch

die boldseligen Ehegenossinnen und Töchter der Herren
|

Teuere und Bässe zugegen waren , durchaus nicht gefal- i

Jen, dass jene Mos Tür Braten und Torte die Rosenlippen

öffuen, diese aber alleiu das grosse Wort führen sollten.

Es schien uns dies immer sehr ungalaul , und es nimmt
uns Wunder, dass dieser Punct nicht bereits öfter schon

von eroancipaliousliisligen Schriftstellerinnen scharf auf-

gestochen worden. Höchst cdelmü'lhig kommen jetzt freund-

liche Compouislen diesfallsigen Motionen zuvor, und bin-

nen einigen Jahren hoffen wir wenigstens bei gemischten
;

Liedertafeln (sie sollten es immer sein) den Männer- durch

den Naturgesang verdrängt zu sehen. Gesäuge, wie die !

vorliegenden, sind ganz dazu geeignet, den Eintritt einer !

neuen Liedertafelperiode beschleunigen zu helfen. Nur
geringe Aassiellungen können dieses unser beifälliges Lir-

theil ein wenig mit Scbatlenstricben vermischen. — Gleich

in No. 1 „Fröblingsglocken«« genannt (wunderschön ist

dieses Lied einstimmig von Lebmann componirt) klingt

es unserem Obre etwas lästig, wenn der Verfasser singt : i

.,Bi ! ein gar lustig Ding. Ei!" Da fehlt der sprachliche

Wohllaut. Wenn wir nicht irren , bat ihn der Dichter

besser beachtet, indem er schrieb: „Ei gar ein lustig

Ding.'* Gleich darauf wiedelholt unser Componisl die

Wortes „ein gar lustig Ding" unter der Vorlragavor-

sebrift : „ritardando molto." Das will uns durchaus nicht

naturgemäss vorkommen, denn man springt nur gar zu '

gern vivaoe in den Frühling binein. Sonst ist das Lied

sehr anmulhig gegeben. — In No. 4 „Freude in Ehren"
lag dem Compouisten eine allerdings schwierige Aufgabe
vor. Er bat sie deshalb nicht gelöst, weil er das Lied,

anstatt es in seiner Totalität zu erfassen, parcellirt bat.

Die Oberstimrae ist übrigens in diesen Gesängen prido- •

roinirend, während die übrigen fast immer nur begleitend
j

auftreten. Da ist uns nun wieder die Galanterie gegen
die liebenswürdigen Sopranistinnen zu weit getrieben!

Die Ausstattung löblich.

Vier dreistimmige Lieder : Der Stern und die Rose , Jä-

ger und Jägerin, Sehnsucht, und Die Sennerin und
ihr Schatz, für Sopran, Tenor und Bass mit Beglei-

tung des Pianoforte von C. T. Brunner. Op. 42.

Hannover, bei Bachmann. Preis 14 Ggr.

Einen eigentlich nolyphoniscb bewegten Satz bat man
in diesen Liedern , einige Anklänge daran abgerechnet,

nicht zu soeben; allein sie bewegen sich in ansprechen-

der Haltung, ohne in's Ordinäre zu verfallen — ein Vor-

wurf, den man etwa nur dem vierten machen könnte,

wiewohl es der Verfasser hier nicht wohl vermeiden konnte,

an gangbare Formen zu erinnern. Ausstattung gut.

Drei Duette für Sopran und Alt, mit Begleitung des Pia-

noforte, gedichtet und componirt von Hellmuth Dam-
j

mas. Op. 8. Berlin, bei Bote und Bock. Preis % Thlr.

Recenaent mag es gern sehen, wenn Duette, Ter-

zelte u. s. w. auch dem Texte nach wirklieb darauf an-
|

gelegt sind, es in Wahrheit zu sein. Ist das nun aueb

bei den Texten der hier vorliegenden Duette nicht dnreb-

gehends der Fall, so sind diese doch in musikalischer Hin-

sicht so tüchtig gehalten , dass wir sie gewandten und

festen Sängerinnen, von welchen hier übrigens nur ein

massiger Lmfang der Stimme verlangt wird, mit Zuver-

sicht empfehlen können, was wir hiermit in der Hoff-

nung thno, dem Verfasser bald wieder auf diesem von

ihm mit Glück angebauten Felde zu begegnen. Die Aus-

stattung ist anstindig.

Liebesfrühlitig, Lied von Friedr. Rdckert, in Musik ge-

setzt für Sopran und Tenor mit Begleitung des Pia-

noforte von IVilh. Speier. Op. 48. Mainz, bei Schotl's

Söhnen. Preis 27 Kr.

Durch diese ansprechende Composition bat sich der

geschätzte Verfasser um alle dnetlireiiden Liebespaare und
solche, die es werden wollen, ein grosses Verdienst er-

worben. Man wird es gewiss zu schätzen wissen und das

vorliegende Duell gewiss überall, wo man eben noch in

der Frühlingswonne der Flitterwochen schwelgt, unzäh-

lige Male singen. Ob auch noch darüber hinaus? -— das

ist freilich eine Frage, welche lediglich auf dem fortdau-

ernden harmonischen Einverständnisse der duettirenden

Paare beruhen wird, welches wir von ganzem Herzen
wünschen. K— n.

Nacbeiciitek.

jilexis Lvoff in Dresden.
Nachdem der General Alexis Lvoff in einem klei-

neren, aber gewählten Kreise als einen der grössten jetxt

lebenden Quarteltspieler in Composilionen MotarCs, Beet-

hovens und Reissigers sich bewährt balle, veranstaltete

er am 4. Juni in dem von ihm bewohnten HAlel ein

grosses Concert, in welchem ausser einem Adagio für die

Violine von Spohr nur Composilionen Lvoff's aufgeführt

wurden, und wodurch wir Gelegenheit fanden , ihn aoeh
als Virtuosen und Componisten zu bewundern.

Gegen vierhundert Personen, unter denen die königl.

sächs. Prinzen nnd Prinzessinnen so wie alle Gesandten
sich eingefunden halten, waren durch Karlen dazu gela-

den, Alles, was Dresden an Kunslnotabilililen zählt, war
zogegen, nnd der Eindruck, welchen das Concert machte,
war ein mächtiger, außergewöhnlicher.

Und allerdings ist Lvoff eine in jeder Hinsiebt aus-
serordentliche Erscheinung. Hochstehend in gesellschaft-

licher Beziehung, zieht ihn doch die Kunst vor Allem an,

und zwar nicht jene Kunst, wie sie gewöhnlich in den
höheren Kreisen als Unlerballungsmittel dienend sich gel-

tend macht, sondern jene tiefe, lichte, die allein dem
gebornen Künstler sich erschliesst.

Daher fühlt sieb denn Lvoff auch nie glücklicher,

als unter Künstlern, wo er fern von aller l'rätension nur
als solcher sich giebl und angesehen sein will, und wahr-
lich, er ist es in höchster Bedeutung des Worts.

Gross als Virtuos, von den bedeutendsten Virtuosen

auf seinem Instrumente in mancher Hinsicht als ooüber-
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troffen anerkannt, Gaden wir bei ihm, was wir bei der

Mehrzahl der heutigen Virtuosen fast ganz vermissen:

den tiefen Ernst, das rastlose, aber geregelte Streben,

wodurch allein es möglich wird, die GeheimniMe der wah-
ren Kunst zu ergründen, die nur durrh anhaltendes Stu-

dium und Selbsldenken sich uns offenbaren.

Lvoff mit Beriet , Prume , Vieuxtempt vergleichen

zu wollen, wäre eben kein grosses Compliment für ihn.

Möglich, dass er gleich diesen ausgezeichneten Virtuosen

es vermag, alle erdenklichen Schwierigkeiten auszufüh-

ren; gewiss, dass er es als dem Character seines Instru-

ments zuwider verschmäht , und eben so gewiss , dass

keiner jener Künstler im Qnarleltspiel sieh mit ihm mes-

sen kann.

Lvoff reiht sich jener kleinen Virluosenschaar an,

welche wir eben deshalb als die grössten Virtuosen

bewundern, weil sie in ihrem Spiel nie die Grenzen über-

springen . welche die Natur ihres Instruments bedingt

;

solche Virtuosen waren : Tartini, Rohde, Hummel, solche

Virtuosen sind ausser dem Altmeister Spohr, Lipinsky,

der iltcre Müller, Senats, Schubert und Hotte in Dres-

den. Lvoffs Spielart vermag ich nicht besser zu cbarac-

terisiren, als wenn ich sage : sie bildet einen Dreiklang

der Spielweisen Spohr's, Lipinsky's und des verstorbe-

nen Holla; denn Lvoff vereinigt in seinem Spiele Sjtohr's

dentsche Kraft und Fülle, Lipinsky"s slaviscbe Innigkeit

und Zartheit, nnd Holla's Glulh und Leidenschaft. Wun-
derschön ist das reine Ausklingen seines Tooes im Ada-

gio, wie es uns in der Piece von Spohr entzückte. Als

Cnmponist schliesst sich Lvoff allerdings der neu -italie-

nisch • französischen Schule an, als deren grössten Mei-

sler wir Met/erbeer betrachten; aber auch hier tritt hei

Lvoff das slaviscb- deutsche Element bedeutend hervor,

wie s. B. in seiner russischen Volkshymne, der Ouver-

türe zu Bianca und Gualliero, dem Gebet im zweiten

Acte dieser Oper, so wie in den Finales.

Wir hörten an diesem Abend in der ersten Abthei-

long aus erwähnter Oper einen Volkschor, ein Doett zwi-

schen Bianca und Sigismund, das erste Finale, ein wun-
derschönes Trio (Bianca, Gualliero, Sigismund) und das

Finale des zweiten Acts. Die Solopartieen wurden durch

Mad. Kriete, die Herren Mitterwurzer , Bielczisky und
Vestri ausgeführt, die Chöre durch unsern Hofibealercbor j

die Mitglieder unserer Capelle bildeten das Orchester,

Reissiger dirigirle. — Die Aufstellung des Orchesters war
vortrefflich uud verdient Nachahmung : alle Streichinstru-

mente in der Milte, und auf drei Galerieen rings umher
die Blasinstrumente, während die Chöre zu beiden Sei-

ten vor dem Orchester in einem Halbkreise sich befan-

den. — In der zweiten Abtheilung trug Lvoff zuerst das

schon oben erwähnte Adagio von Spohr mit grössler

Vollendung vor; sodann spielte er mit unserm Kummer
sein originelles Divertimento: ,,Le Duel." Dieses Ton-
stück liefert den Beweis, dass die Tonmalerei, wie hier,

mit Geist angewandt allerdings eines fast bis zur Rede
verständlichen Ausdrucks fähig ist; wir versuchten frti-

ber in der neuen Zeitschrift eine Erklärung dieses Diver-

timcnls; durch das Programm, welches jetzt der Comp o-

nisl selbst gegeben hat, stellt es sich heraus, dass wir
unsere Aufgabe fast buchstäblich gelöst haben. Den Be-

j

schluss machte die Volkshymne, deren Wirkung mächtig
> war. Das Concert währte 2% Stunde, die grösste Auf-

merksamkeit und enthusiastischer Beifall begleiteten nnd
folgten jeder Nummer; zn bedauern ist es, dass die

' Kürze drr Zeit die Aufführung der zweiten Fantasie über
russische Volkslieder, welche das Programm uns ver-

beissen balle, nicht zuliess; wir hörten diese Composi-
' tion in einem Berliner Concert: sie ist reich an origi-

|

nellen Zügen, und wir machen alle Virtuosen darauf auf-

: merksam.
Nachdem das Concert beendigt war, blieben die

;
Künstler, welche darin mitgewirkt hatten, so wie eine

;
Anzahl Kunstfreunde zu einem heitern Nachtmahle ver-

, sammelt ; dass es dabei nicht an Toasten zu Ehren Lvoff"

s

fehlte, darf wohl nicht erst gesagt werden. Lvoffs edle

Persönlichkeit, sein tiefes, wahres Gefühl, seine Begei-

sterung für Kunst und Künstler — wie weiss er unsern

Lipinsky zu würdigen! — seine Anspnichlosigkeit im
Verein mit seinem grossen Talent haben ihm alle Herzen
gewonnen, nnd gewiss ist kein Künstler in Dresden, der

nichl aufrichtig wünscht : dass Alexis Lvoff noch oft zn
uns zurückkehren und Theil an unserm Slreben neh-

men möge.
Ueber die Oper: Bianca und Gualtiero , welche in

Petersburg vor dem versammelten kaiserl. Hofe unter Mit-

wirkung der Garcia- Viardot, RubininmA Tamburinis
aufgeführt wurde, nächstem ein Mehrere». Der Beifall,

welchen diese Oper erhielt, die Urlheile Mendelssohn'* und

Meyerbeer's darüber lassen wünschen, dass sie auch auf

den deutschen Bühnen zur Aufführung käme. Lyser.

Berlin, den 2. Juni 1844. Der Mai wurde, da der

1'lbrlicbe Beitag auf den 1. fiel, mit der im Ganzen gel-

ungenen Aufführung von Fr. Schneidens classischem

Oratorium: ,,Das Wellgericht" im königl. Schauspiel-

hause musikalisch eingeweiht. Der Spontini- Fonds wird

! indes« dabei eher Einbusse erlitten , als Gewinn gehabt

i

haben, da an dem schönen Frühlingsabende der Besuch

i sehr sparsam war. Besuchter war die musikalische Soiree

j

des Akustikers Friedrich Kaufmann, welcher das von
ihm erfundene Harmoniebord, wie seine übrigen Kunst-

I

werke : Symphonion , Cbordaulodion und Salpingion mit
1 wohlverdientem Beifall oroducirte, was auch in den zwei

folgenden Soireen der Fall war. Die schönste Wirkung
! mMchte unstreitig das von Herrn Kaufmann selbst ge-

i spielte Harmoniebord, durch die Tonschwingungen des der

Harmonika, Orgel und Aeolsbarfe ähnlichen Saiteninstru-

i menls, welches besonders zu getragenen Tönen, als Cho-

rälen, wie zur Begleitung des Gesanges und der Decla-
,' mation sehr geeignet ist. Sehr schön nahm sieb das Har-

moniebord auch in Verbindung mit der Pedalhnrfe, in

j

dem für Herrn Kaufmann von C. M. v. Weber compo-

I
nirten Concertino ans, wobei Herr Grimm den Concert«

I geber bestens unterstützte. Von den andern Instrumenten

j

spiach das Symphonion, durch Verbindung der Flöten-

und Saitentöne, wie durch die grösste Präcision im Taet

ond Nüancirung des Vortrages, am Meisten an. Aehnlicn,

doch weniger kbngreicb wurde das Cbordaulodion beton-

I
den. Das Salpingion ist von mehreren Trompeten zusam-
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meDgesetzt, ancb mit Pauken veraeben, and fährt z. B.

daa ÄiWe/ache Halleluja aus dem „Messias" imposant

aas. Bei dem Trompelaulomat sind die Doppelten« beson-

ders merkwürdig, welche durch die Ltiftschwingung auf

einer Trompete künstlich hervorgebracht werden. So b.i-

ben die mechanisch • musikalischen Kunstwerke des erfin-

dungsreichen Herrn Häufmann, der sich in den Arran-

gements der Musikstücke auch als geschmackvoller und

ausübender Küusller zeigte, allgemeine Anerkennung mit

Recht gefunden, wenn gleich zu pecuniärem Vorlbeil (nach

den zwölf Milanollo - Concerten) die Jahreszeit wenig

Stignet war. — Herr Professor Klost hatte noch eine

ncerlacademie veranstaltet, welche in der ersten Ab-

theilung aus einem Chor aus Gluck'» Armide, eioer Can-

täte von Cherubim: „Der Frühling, 4 ' einem Liede von

Fr. Schubert, und ClarineUsolo des Herrn KM. Xehrlich

befand. Der Concerlgeber rcpräsenlirle dabei das Orche-

ster mit dem Pianoforle. Die zweite Ablbeilung soll aas

einem historischen Vortrage „Ueber die Musik der Grie-

chen" bestanden haben, wovon indes weoig zu verneh-

men gewesen ist. Auch wurden die Proben griechischer

Musik als acht antik bestritten , worüber zu entscheiden

Referent sieb kein l'rtheil anmaasst. — Mozarft ,,Zau-
bernöte," vor fünfzig Jahren am 12. Mai 1794 zum er-

sten Male anf der königl. Bühne dargestellt, feierte am
12. Mai d. J. ihr Jubiläum auf würdige Weise. Den Sa-

rastro sang Herr Ztchietche, mit Benutzung seiner wohl-

klingenden Tiefe der Bassstimme (bis D). Da Herr Man-
tiut in Cöln auf Urlaub war, sang Herr PJitler den Ta-

mino recht gelungen. Dem. Marx trog die beiden Arien

der Königin der Nacht mit Geläufigkeit, Ausdruck und

besonders die Slaccatostellen ia der Höbe (bis e) reia

und sicher vor; nur störte die mit Mozart's Kunstinten-

tionen vertrauteren Zuhörer die Transposition der ersten

Arie ans Gmoll nnd Bdur in Fismoll und Adur (also

statt zwei B drei Kreuze) und : „ Der Hölle Rache" aus

dem lugubern Dmoll (ein/?) in Hmoll (mit zwei Kreuzen;.

Und doch wurde von einem musikalischen Kritiker diese

Verlegung der Tonarten als „mit vollstem Recht" ge-

schehen bezeichnet. Lfissl sich nicht eher ein oder ein

»aar Töne der zu hohen Coloralur abändern, als so gänz-

lich den Character des Gesangstäcks vernichten? Sollte

der Dirigent dergleichen Willkür den Sängern gestalten?—
Dem. Tuczeck sang die Pamina, selbst die Arie in G moll:

„Ach! ich fühl's" u. s. w. ganz ohne alle Abänderung

und mit seelenvoll natürlichem Ausdruck. Wegen Krank-

heit des Herrn Blume hatte Herr L. Schneider die Rolle

des Papageno übernommen, und führte solche mit vielem

Humor durch. Zu einer Improvisation veranlasste den be-

liebten Komiker die Gegenwart der Damen Müller- Hell-

muth und Baranius, welche in der ersten Vorstellung

dieser Oper vor fünfzig Jahren die Pamina und Papagena

dargestellt hatten, läppert halle damals den Tamino, und

seine Gattin die Königin der Nacht gesungen. — Den

Monostatos gab Herr Fischer \ den ersten Sprecher sang

Herr Behr ganz angemessen. Anch die drei Damen wa-

ren durch die Dem. Hoßcuntz, Grättbaum (welche aus-

serdem noeb die Papagena gab) und Höhnet bestens

besetzt; auch die drei Genien wurden von drei Chor*

stimmen rein and sicher gesungen, eben so die Prie-

slerchöre. Nur das Glockenspiel wollte nicht recht

men und Papageno's Pfeife versagte der fünfte Ton.
das Orchester von der herrlichen Ouvertüre bis zum
Schlusschor die lostrumentalparlieen mit höchster Acht-

samkeit und Feioheit ausführte, bedarf kaum der Er-

wähnung.
In zwei Wiederholungen der Oper cang Herr Pelle-

grini aus München den Sarailro mit vollem Ton und so-

nor, nur im Tonansutz (besonders in höherer Lage) etwas
Iremulirend. Die Arie: „In diesen heil'gen Hallen" halte

der schätzbare Sänger (ohne Störung) in Fdur */, Ton
höher verlegt, da seine Tiefe nur bis F ausreicht. Aus-
serdem bat Herr Pellegrini den Grafen Almaviva in Mo-
sart't: ,, Hochzeil des Figirn" zwei Mal mit mehr An-
stand als Galanterie, zwei Mal den Osmin in „Belmonle
und Coustaoze" vorzüglich gelangen, nnd den Marcel in

den „Hugenotten" gegeben, welche Rolle ihm weniger
zusagt.

Herr Stighelli hat mit Wiederholung des Arnold in

Rossini's Teil seine Gastrollen geschlossen, nnd die So-

lotänzerin Dem. IVagon, nach eiuem ihr bewilligten Be-

nefize, die königl. Bühne verlassen, wie dies auch mit
Herrn Ed. Devrient der Fall war, welcher am 29. Mai
als Tasso zum letzten Male aufgetreten ist, und sich nach
Dresden als Oberregisseur des königl. Hofthealers be-

giebl. — Herr Döring hat seine Gastrollen mit Richelieu

von Bultoer geschlossen , und Dem. Gränbaum wird im
Juni die königl. Bühne verlassen, nachdem ihr von des
Königs Majestät zuvor ein Benefiz bewilligt ist. — Herr
Mandat ist als Belmonle, Tamino und Raool bereits wie-

der aufgetreten. — Herr Pellegrini siebt beule den Teil

in RossinCs Oper als letzte Gastrolle. — Die italieni-

sche Oper hat ihre Vorstellungen mit Lucrezia Borgia,

Maria, Ia figlia del Reggimenlo, und Fioraeantts Canla-
trici villane beschlossen. In beiden Opern fanden Signora
Mahani (welche hier ihren Vater durch deu Tod verlo-

ren bat) nnd Signor Grandi als Sulpizio und Boccfalo

verdiente Anerkennung. — Mit dem Juni beginnen ancb
die Vorstellungen im Schlossthealer zu Charlottenburg
wieder, und enden später die des französischen Thealers
im Concerlsaale , wo auch Tieck's ..Gestiefelter Kater"
für eingeladene Zuschauer (unter denen auch der Dichter

und Oehienschtäger sich befanden) nochmals wiederholt

worlen ist. — Die zum 8. Juni erwartete Ankunft der

Kaiserin von Russlaad dürfte in Potsdam (bei Hofe) einige

ausserordentliche Aufführungen veranlassen. Früher war
Faust mit Musik des Fürsten Radziwill dazu gewählt,

jetzt soll Racine'* Albali* bestimmt sein. — Der in Pa-

ris vom Conservatoire durch Erlbeilnng einer silber-

nen Medaille aasgezeichnete Posanncnvirluos Fr. Belcke
(der auch in Dresden, Altenburg, Steltin und Danzig mit
vielem Beifall Concerle gegeben hat) ist Anfangs Mai von
seiner Runstreise hierher zurückgekehrt. — Der Pianist

Rutso hat hier diesmal kein Concert gegeben, sich jedoch

in Potsdam, wie auch Herr Kaufmann seine Instrumente,

vor dem königl. Hofe hören lassen dürfen.

Der in einer frühem Zeit beliebte italienische Bari-

tonist Signor Paltrinieri bat auf der Königssladtiseben

Bühue einige Gastrollen, als: den Figaro m Rossini t

Oper, und den Contc in Cimarosa's Matrimonio segrelo
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mit Beifall gegeben
gereist, ohne sich 1

44(i

— Signora Assandri ist hier durcb-

Thorwaldsen's Ehrenfeier in Berlin.

Von der köoigl. Academie der Künste war eine Ge-
dächtnissfeier zu Eliren des unvergesslicben Künsllers
Thorwaldsen am 1. Juni d. J. in der Singaeademie auf
höchst würdige Weise Tür eingeladene Tbciloehmer ver-
anstaltet. In der Milte der Orchestcrerböhung war die

von Kits modellirle colossale Statue des Gefeierten im
Hintergründe aufgestellt und mit dem Lorbeerkranze des
Kiiosllerrubmes im Süden und Norden symbolisch ge-
schmückt. In den beiden Seitennischen bezeichnetet! Lor-

beerslräucher und Cypresscn den hoben Werth und die

Trauer am den Verewigten, der in seinen Kunstgebilden
unvergänglich fortlebt. Nach einigen Posaunenaccorden
begann die Festhymne von Hopisch und Hungenhagen ia

erbebendrm Chor, znm Preise der Kunst und ihrer He-
roen. Die Gedächtnissrede des Dr. Alfred Reumont schil-

derte in treffenden Zügen den Anfang und das Portschrei-

ten des grossen Bildners bis zur Alles überragenden Mei-
sterschaft , seine Vorliebe für die antiken griechischen

Kunstwerke und sein einfaches Künstlerleben in der Welt-
stadt Rom . bis zu seinem unerwarteten Hingange zum
ewigen Liebt in der Vaterstadt Copenbagen. Diese bio-

graphische Skizze war , reich mit kunstbistoriseben Be-
merkungen versehen, von allgemeinem Interesse.

Der Rede folgte eine ausgeführte Canlale: „Klage"
bezeichnet, von Hopisch gedichtet und als Chorführer
melodramatisch eingeleitet, und von Taubert sehr wirk-
sam für zwei Chöre und Solostimmen , mit eigcnlbümli-

ther Begleitung von Harfe und Blasinstrumeoten in fast

antiker Weise in Musik gesetzt. Die Schwierigkeiten des
Metrums bat der sinnige Componist glücklich besiegt,

od die Wirkung bis zum triumpbirenden Scblusseesange
«rhibeud gesteigert, so dass der ergreifende Eindruck
allgemein war. Der erste Chor begann

:

„Stimm an. nimmt ao den Siegesgesang !

"

Der zweite erwiederte

:

„Stimmt io die heroische Feier!"
Hierauf vereinten sich beide Chöre zum Ruhme des Kunst-

isn Schlussgesangc

:

,,Lebe der Ucrrliche

„Ewiges LebcD nun!
,,l\ubm Ist ei, rühmen Ihn:

„Rühmet Ihn, kränzet Ihn!"
J. P. s.

Posen. Auf einer Kuustreise nach Italien begriffen,
traf in voriger Woche eine unserer begabtesten Sänge-
rinnen, die freilich in Deutschland noch wenig be-
kannt ist, Fräul. Nevreuther, Prima Donna der kaiserl.
Hofoper zu Petersburg, bier ein und erfreute alle hiesi-

gen Musikfreunde durch drei Gastrollen — Normn, Aga-
the, Rosine (Barbier von Sevilla) — , in deuen sie

«neu Beifall errang, wie er seit langer Zeil keiner ga-
stirenden Sängerin zu Theil geworden ist. Präul. Neu-
reulher hat ihre Kansllaufbahn in München begonnen,
«ich aber seitdem im Süden und zuletzt mehrere Jabre

in Petersburg aufgehalten, von wo sie die ehrenvollsten
Zeugnisse und Empfehlungen — so von Rubini an Mey-
erbeer, an die Direclion der Scala in Mailand — mit-
bringt. Ihre Stimme ist von herrlichem Metall und gros-
sem Umfang, die Intonation ist glockenrein und der Vor-
trag zeugt von gründlichen musikalischen Stadien, da sie
ihre schönen Slimmmiltel mit vollkommener Freiheit be-
herrscht uud immer der Situation gemäss anwendet. Lei-
der gestatteten anderweitige Verbindlichkeiten ihr keinen
längeren Aufenthalt bei uns; sie geht über Breslau und
Wien nach Italien, und wird erst im nächsten Jahre die
Grossslädte Deutschlands besuchen.

Seit einigen Tagen ist der Baritonist Herr Rinder-
mann aus Leipzig hier. Er ist bereits einmal aufge ro-
ten als Peter Micbailow im Czaar und Zimmermann und
bat grossen Beifall gefunden.

In Rom ist der berühmte Baini, Direetor der päpst-
lichen Capelle, bekanntlich einer der ersten Kenner aller
Kirchenmusik und selbst bedeutender Componist , gestor-
ben. Seine reiche musikalische Bibliothek hat er der Ca-
sanalensisrhen Bibliothek vermacht, welche sich im Klo-
ster der Dominicaner von S. Maria sopra Minerva befin-
det und dem Publicum mit grosser Liberalität täglich zum
Gebrauche offen steht. Sonach ist nicht zu fürchten, dass
Baini s Sammlungen durch seinen Tod dem wissenschaft-
lichen Gebrauche aufs Neue <

geboren in Rom 1775.

Feuilleton.

H. B. Ptanon iit

tat zd Edinburgh erwählt werden
ao der ÜBivern-

Tamburini, der König der Beriloniiten, feil bei einem i

»..^•-•brochenen Bankerott det Haue* Caceia and Comp. 250,000
Franken verloren habea.

Dax Muaikfest io Ciiln (». d. Bl. S. 295 und 350) iit ao des
beiden Pfingsltagen würdig gefeiert worden; das Heuptconcert int

Gürzenich war jedoch nicht aebr zahlreich beaoebt. 417 Sänger
nnd Sängerinnen, 167 InslromenUtleu nabn
Uuler den übrigen Festlichkeiten zeichnete
SiDgcrttbrt nach Brühl (anf der Eisenbahn)

•a daran Tbeil. —
lieh besonders eine

am Tage nach den

D.e grosie Tonhalle , welche in Hamborg onler Lcitnog dea
Direrton« des Volksgcsangvereines C. A. Grott erbaot wird, ist
am 25. Mai unter entsprechenden Fest lieh keil es gerichtet worden.
Das Gebäude soll »ehr solid aufgeführt sein nad einen ia

Anblick gewähren.

Der Melepheoist Denan» ana Paris (s. d. Bl. S. 80) bat vom
Könige von Beiern ein Privilegium für Verfertigung dieser Instru-
mente erhalten und in Nürnberg mit dea Berten ßintfeld und
Rraunttcin eine Fabrik davon errirblrt. Das tastrument (in Form
einer Goitarre) soll im Tooe die Clsrinetto, Oboe, das Waldhorn
und die Orgel nachahmen

, vorzüglich im Freien anwendbar und
nach Detiane't Versicherung durchaus nicht schwer zo erlernen
»ein. Sein Umfang ist tf Octa»e.

In Berlin starb am 26. Mai der
Dirertor der Charit* . einer der gebi

der Mnsik.

Math Dr. Klugf.

ter and Freunde

1 Digitized by Google
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Neue Gesänge für Eine Singstimme
mit Pianofortebeglcitung

im Verlag Ton Breitkopfs*? Härtel in Leipzig,

Genüge. Op. Itf

l'mnckt t3*9 0 Lieder. Öp. 4.....

Ufirrner, «f., 0 Lieder. Op. 5...

6 Lieder von R. Barn«. Op. 4.

EcKert, C, 7 Lieder und Gesinge.
— - Lieder und Genüge. Op.

"

r. Op.
Franz« It., Sehilflieder

— — Lieder. Op. S
<;rlhkr. A., 18 deutsche Lieder. Op.

tf3e01"Sc) Kronprinz ron Mannover, 4 Lieder I7j

loethe, W. V., 4 Gesänge. Op. 1 SO
Ho*er, W., 18 deutsche Lieder 80

Op. 15.

»...»..

Op. 8.

80
8tt

80
80
Ii)

Itf

83

Hauptin(Inn < 6 deulsebe Lieder. Op. 88
Heiated, C.» « Gelinge. Op. 1

_ », w.« ö Lieder

Meiler, V.. 4 Gesäuge. Op. 43
Klein*» »etiler, Ii., S deutsche Lieder. Op. 3
HuO erath, 8 Lieder von II. Hann. Op. S

L«l», Ii., 7 Lieder. Op. 8»

Op. 7« 70.

Op. 107....

3 Gewinge. Op. 30
Ii&ne, C. f

Legende» für eine AlUli

nfarachnrr, H>, Lieder ron n. Borna

.tlnriKf N, K>, » Gedielte. Op. 38
ülrnrlrlxMMlin Hartholdy. f., « Lieder. Op. 47...

— — C Lieder. Op. 37
Weyerbeer, C, 5 deutsche Lieder •• 80
Reichel, A., 4 Gr«4ngr. Op. & Itf

H Lied-r. Op. 7 1»

Belrhardt, C. A., 4 Lieder. Op. 0 80
4 Lieder. Op. 0 1"

Im Verlage ton Breitkouf »V Hörtel in Leipzig
itt erschienen und doreb alle Boeb- nnd Musikalienhandlungen au

belieben :

nie, Sirene.
Oper in drei Acten

»•n

D. F. E. Anbei*.
Ciavier aussug der einzelnen Stücke.

No. 1 — 18. i »-20 Ntfr-

Die Partitur dieser Oper ist ebenfalls durch die Verlags* <

bandluog zu bezieben.

Für Musik -Vereine.

In Verlage r»a Smu. Albl in München hl e-whieneu :

GASINO,
die Musik-Gesellschaft auf dem Lande,

Sammlung von Potponrri's nnd Favoritstticken ans

den neuesten Opern,

zweckmässig eingericblet für

amei Violinen, Bratsche, Bas*, Flöte. Clarinette und

Hörneri ad libitum Fioloncelle,

und Pauken,

PrSFl. 48 Kr.

80
80
I»
22*
!K
13
'i'-li

13

2«4i

Sit

17i
88
«:t

Hermann Bonn.
Vorläufig bestehen atkt Lieferungen, nä

1, ]?Iererbeert Die Ungenauen,
rbein. oder 1 Thlr. 18 Ggr.

1) Belllnlt Xvrma, Potpourri. Frei* 8 Fl. 48 Kr. rheln.

oder I Tblr. 18 Ggr.

3) Rreiltner I Dat XaehHager in Ornnmtia, Potpourri. Preis

8 PI. 48 Kr. rbein. oder I Tblr. 18 Ggr.

4) Belllnl l Die Puritaner, FaToritstüebe. Preis 5 Fl. 30 Kr.

rbria. oder 8 Tblr.

1!) Belllnlt Die !\arklimmWsVrüs , Farnritsluekc. Preis 4 Fl.

12 Kr. rbein. oder 8 Tblr. 8 Ggr.

«) Adam I Der JWJJoa vom Lenjsrmtan, rnsoriUlücbe. Preis

3 Fl. 30 Kr. rbein. »der 8 Tblr.

*5 7) FentenrleHer« Dir ISaekt m Psh:ii, FaToritatoeke.

Preis 3 Fl. rbein. oder 1 Tblr. IG Ggr.

8) Uchacrt CnAmrinn Com««, Potpourri. Preia 8 Fl.

48 Kr. rbein. oder 1 Tblr. 18 Ggr.

") Van Philipp Wötfc arrangirt.

Ausserdem sind im jfrtene» Arrangement (ron Uermunn Renn)

Hehler, K. F. oP

Öp. Ü

Oavertaren zu Mozart's Opern, ^
1) Ihm Juan. Preis 8 Fl. 84 Kr. rbein. oder I Tblr. 0 Ggr.

2) ZnuherßU*. Preis I Ft. 48 Kr. rbeiu. oder I Tblr.

3) Kulfükrung «tu dem Sermä. Preis 1 Fl. 48 Kr. rbein. oder

I Tblr.

4) tignroi lloekitit. Pr. 2 Fl. 84 Kr. rbo. oder 1 Tblr. 8 Ggr.

K) TVfiM. Preia 1 Fl 48 Kr. rbein. oder I Tblr.

6) Cot) /«m Ivtte (Weibertreue). Preis I Fl. 48 Kr. rbein. oder

1 Tblr.

7) Idomene: Preis I Fl. 4« Kr. rbein. oder I Tblr.

8) Der SehmfieUireeJor. Preis 1 Fl. 48 Kr. rbn. oder I Tblr.

8 Hefte ä SS*
Op. 81 1»

6 Gesänge. Op. Ii

Biete, J., 13 Gesänge.

ttnaenhnln, 6 Liedrr.

4 Lieder. Op. 83 10

«ehladebarh, «f., 7 Lieder und Gesänge. Op. 18.... 80
Schubert, BT. Ii*, 4 humoristische Gesänge. Op. 48... 80
ftrhiiiltnnn, C'lnm, 0 Lieder. Op. 13 80
Schumann, Hnb. u. Clara, 18 Gedichte. Op. 37.

No. »• £
fltadC, W., Ueder. !• Heft 80
fttern. JT., 8 Gedichte. Op. 10 •»

Streben, fU, NaehkUnge -onBiebendorlT. 4 Lieder. Op. 8. 20
r, 9., Der Fischer, l-etzler Besuch. 8 Gedichte. 1»

,irl.r S lH,t un d Leid. Gedichte von Heine. Op. 18. 17j

Prack und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig and anter deren Veranlworl liebkeit.

Ferner

:

•oribtüct* ans der Operi Die Stumme no« Par-

tie*, von Maier, arrangirt ron P. Preis 7 Fl. 18 Kr.

rbein. oder 4 Tblr.

Ouvertüre au derselben Oper allein, arr. San P. Kätk. Pr. 8 Fl.

48 Kr. rbein. oder I Tblr. 18 Ggr.

Onverture an der Oper: Die A'ooA/ im Pnltuzi, rem Pentenrieder,

arr. ron P. JtobV Preia 3 Fl. rhrln. oder 1 Tblr. 16 Ggr.

Ouvertüre au der Oper: Zmnpn, Ton Ifrrnld, arr. ron H. Hann.

Preis 8 Fl. 84 Kr. rbein. oder 1 Tblr. 8 Ggr.

Buch- und Mu'ihaliciilisndlnnrrn nehmen Bettel-
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 5*«» Juli. M %7. 1844.

io Pari«. (Baacblutl.) — Arcnutmrai. — Xatkritklen: Auf Loodan. All« Prtg. Da« (Jejmgfcit der
Verein») tu Nordbaasea. — r'ntilltto*. — ^ntünt/ijuijra.CaniUolia (de« Ha

Zustände in Paris.
(Beachlgia.)

Die Saiom • Münk.
Salon Musik haben wir überhaupt erst seit kurier

Zeit. Früher existirte Kammermusik, die in ihrer Sphäre
insofern Schönes zur Erscheinung bringen konnte, als in

dem beschränkten Willenskreise der schaffenden Indivi-

duen von Hause ans ein schönes Gleichgewicht der Seele

vorbanden war. Die Kammermusik wurde, als sie sieb in
16. Jahrhunderte aus dem weltlicher gewordenen Kirchen-

style entwickelte, sowohl dem freiem Ertönen des ich,

als aneb der angebundenen Form zufolge, Mittel für die

Emnncipatiou der dramatischen Musik. Später zog man so-

gar das Concertante mit in ihren Kreis, und so trat sie

aas ihrem ursprünglichen Gebiete heraus. Immer aber be-

hielt sie reine Kunstformen als Erscbeinungsmitlel bei.

Zu diesen aber hatte das Fabrikantenwesen von je her
einen schlimmen Stand. Es ist eine Consequenz des Fri-

volen, das überhaupt seit der Prätension der italienischen

Ca» traten in die Musik gekommen ist, dass, ebenso wie
der wirkliebe Tondichter gezwungen war, den Aufschwung
»eines Genie's nach dem Willen des E*Executanlen zuzu-
stutzen, das Execulantenwesen sieb endlich über die Ge-
bühr, namentlich im Salon, geltend machte. Dies Gellend-

machen musste ein Mittel haben, zu welchem man die

Musik herabsetzte. Die Salon -Musik ist also das Mittel,

sich im Salon geltend zu machen, nachdem die Auszeich-

nung durch weisse Westen, Glacehandschuhe u. s. w.
zu gewöhnlich geworden war. Grosser Fortschritt des

Geistes, der seine überOiesseade Existenz darin zeigt, dass

er zum Mittel für die Erreichung eines solchen Zweckes
herabgesetzt wurde ! In den Salonslücken nun spiegell

sieh ab , was ich als Ingredienz des französischen Gei-

sies bereits oben angeführt habe; nur ist die sonst ge-
sunde Idee des Schönen zu einem verwirrten Begriffe

herabgesunken, so dass das französische Sebönheitsge*

setz sich nur noch im ParlicuUrea und nicht mehr in

der Conception geltend zu machen suebt. Daher hört

man die Phrase: „Ii y a de bellet ehotet lä- de-

dant" sehr häufig, wenn es sich am ein Urlbeil über das

Ganze bandelt. Gesetzt, die in den sogenannten Salon-

slücken niedergelegten Empfindungen wären vom Hause
ans gesunde und wahre, gesetzt auch, sie gestalteten sich

zn natürlich schönen Formen aus «od brächten so das

46. Jahrgaar.

subjecliv Innere zur Erscheinung : ihr Verhältnis« zur
Kunst wäre bei deren jetzigem Standpunele ein unterge-

ordnetes. Wohin aber siod dergleichen Producle zu zäh-

len, wenn sie irgend eine kranke lyrische Entänsserung

iu ungebundener phantastischer Form, irgend ein Schmol-

len unter dem Namen eines Capriecio, sentimentale Ton-
phrasen in Benennung eines Lied aliemand oder Beverie

zur Erscheinung bringen?

Ich habe mich oben schon darauf beziehen müssen,

wie eine Entwicklung von dergleichen Zuständen in ge-

messener Ausführlichkeit hier zu weit fähren würde,

und wir uns daher mehr m
der aus ihnen entstandenen

Allgemeine Zustände. — Concerttaison.

Was von den musikalischen Aposteln in Deutschland

kein Brot findet oder sich dem Ernste des vaterländischen

Urlbeils entziehen will, gebt nach Paris. Die eben skiz-

zirten Zustände «'erden vorgefunden, und die Mitlelmas-

sigkeit der Individuen kommt nicht in Gefahr, in Kampf
mit denselben zu gerathen. Aus den Zuständen selbst aber

i die hiesigen Verleger ihr Maate gewonnen, sie wis-

sen genau, was sie verkaufen and was sie nicht verkau-

fen. Nachdem der musikalische Apostel das Bureau des Ver-

legers durch die öfteren Visiten genau kennen gelernt nnd

sich so viele journalistische Freunde erworben bat, dass

er als ein anderwärts schon gefeierter Componist bespro-

chen wird , nachdem er endlich so und so viel monat-

liche Steuer für das Aushängen seines Porlrails an an-

deren Musikläden gezahlt bat, erscheint sein Name unter

einer gestochenen Etüde oder nnter einer Reverie , Fan-

laisie u. s. w. Am gangbarsten nun siod hier dergleichen

Werke, wenn der Componist selbst Virtuos, wo möglieh

Claviervirluos ist, und wie es zum guten Tone gehört,

das in die Mode Gekommene öffentlich zu hören, so nolb-

wendig ist es für den Salon selbst, Modecompositionen

auf den Möbeln liegen zn haben. Betrachten wir nun den

Salon als den eigentlichen Mitlelpunct des musikalischen

Treibens, na uns die Möglichkeit einer so erstaunlichen

Masse von Concerten zu erklären. Der Virtuos, der

heule öffentlich spielt, wird von Freunden unterstützt,

und der Kreis, in welchem er sieh bewegt, garantirt ihm

immer einen bestimmten Absatz von Billelen. Morgen

ooncertirt der, der gestern unterstützte, übermorgen hel-

fen die Virtuosen von gestern und v
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certirenden Freunde wiederum ans, was so lange dauert,

Ms die Lenle. die eigentlich in Stande sind, die Entreen

von 10 bis 15 Franken zu zahlen, mit dem Früblinge

Paris verlassen. Dies bildet die Disciplin des hiesigen Vir-

luosenlhums. Mau ist meist allgemein einverstanden, dass

seit Jahren keine an Concerten ähnlich reiche Saison statt-

gefunden. — Die Kunstgeschichte wird jene Tbaten nicht

nennen, und auch ich mag in einem Organe, das seit

einer Reihe von Jahrzehnten für dieselbe eine so wich-

tige Rolle spielt, keinen Denkspruch für sie niederlegen.

Jene Immortalitllen braueben an und für sich keine

Vermiltelung der Kritik. Ich nenne darum kein einziges

dieser Concerte. Eine Consequenz aber wird die Kunst-

geschichte aus diesem Stadium ziehen müssen, und zwar
die, dass jenes Treiben, eine Fortsetzung des bereits vor

hundert Jahren in Italien schon begonnenen Virluosen-

schwindels, die Geschmacksrichtung zur totalen Verwir-
rung steigerte, woraus deun das Ignoriren des Bessern

und eine allgemeine Hemmung im eigentlich künstlerischen

Wirken sich von selbst ergab.

Sehr natürlich ist es, dass die Organe, die den Werth
von dergleichen Zuständen besprechen, sich dieser Zu-
siüiide selbst als Mittel bedienen. Die in den Pariser Mu-
sikzcilungen prolegirle Künstlerwell ist diesen Organen,
wie sieb von selbst versiebt, verpflichtet. Aus freiem An-
triebe wird nichts Parliculttres besprochen. Sie enläussert

sieb dieser Pflicht nicht etwa im Abonnement, sondern,

da sie meist aus exeeulirenden Kräften besteht, unter-

stützt sie die Verbreitung dieser Organe dadurch, dass

sie für die Vorlbeile mitwirkt, die man den Abonnenten
dieser musikalischen Presse bietet. Die Pariser Musikzei-

lungen veranslalteu nämlich Concerte, in welchen sich

das, was in Paris spielt und singt und besprochen wird,

hören lässl. Man muss es den Concerten der Schlesin-

gerschtn Revue et Gazelte musieale zum Lobe nachsa-

gen, dass sie, was äussere Ausführung der Tonstücke
anbelangt, meist interessant sind. Die Escudier'sebe France
musieale aber erklärt, einen solchen Ueberfluss von Abon- i

nenten zu haben, dass sie ein und dasselbe Concert zwei
Mal, für die in zwei Hälften getbeilten Abnehmer der
Zeitung, zu geben genölhigt ist.

Die Conservatoire- Concerte, Beelhovens Symphonieen,
Ilabeneck, das fransbsische Urlheil über das Schöne.

Bewundernswert , ja zum Erstaunen ist der hohe
Grad von technischer Fertigkeit auf den verschiedenen
Instrumenten, der sich in Paris kund giebt. So sehr dies

mit der mehrfach schon erwähnten nichtung des franzö-

sischen Geistes zusammenbauet, so entschieden ist eine
solche Wirkung im Ensemble, namentlich wenn sie von
dem innersten Geiste des Genie's beherrscht und zum Mit-

tel herabgesetzt wird. Am Meisten macht sich jene Wir-
kung in deu grandiosen Concerten des Conservaloir's,

oder richtiger, der Sociele des Concerts, gellend. Seil

Jahren ist viel, und mitunter vortrefflich, über dieses Insti-

tut geschrieben worden, und ich beschranke mich des-

halb hier nur auf einige allgemeine Bemerkungen. Die
Aufführung der Beethoven sentn Symphonieen bildet den
Miltelpunet ihres Wirkens, und auch in diesem Jahre balle

fast jede Sitzung eine solche zu ihrem Inhalt. Das aus

lauter Virtuosen bestehende Orchester wird von Habeneck
mit dem Geiste einer in den Inkalt eingedrungenen Auf-

fassung geleitet , so dass in der Thal eine Wirkung er-

zeugt wird, die ihres Gleichen sucht. Hubeneck** we-
sentliche Verdienste um die Verbreitung dassiseber Mu-
sik in Frankreich sollten im Allgemeinen gebührender

anerkannt werden. Indess ist er der Evangelist seines

Orchesters, und an Anerkennung im engern Künstlerkreise

fehlt es nicht, wie bei einem körperlichen Unfälle, den

er vor Kurzem erlitten, in der Tfaeilnabme, die sich

zeigte, deutlich zu sehen war. Im Allgemeinen aber wer-
den die Romanzencompooislen häutiger besprochen, als er.

Sehen wir auf die Gesammtwirkung Beefhoven'schtr Mu-
sik in Frankreich, so bemerken wir wiederum das schon

erwähnte Zerstückeln der ästhetischen Interessen, ansUlt

einer Anerkennung höherer Schooheil in der Conception.

Die Franzosen sprechen unaufhörlich von den einzelnen

Elementen des Schönen in jenen Symphonieen, vom Gran-

diosen, Majestätischen, Pittoresken, kurz vom Partieular-

schönen, nie aber von der Individualital Beethoven'» in

ihrem Verhältnisse zur Kunst. Was eine solche Sympho-

nie als Process und Entscheidung einer durch deu Kampf
mit der äussern Erschtinungswelt in sieh erregten gros-

sen Natur bedeute, haben die Franzosen bisher noch nicht

erfasst. Die Gründe liegen, ich muss mich immer wieder

darauf bezieben, in der äussern Richtung ibres Geistes.

Zum Beweise für diese nnr theilweise ausgeführten Eol-

wickelungen diene auch das historische Factum, dass die

Franzosen keine Symphonieen von Bedeutung, als eigent-

liches Resultat des absoluten Tnuens im Innern des Indi-

viduums, aufzuweisen haben.

Die Eröffnung der Conservaloirconccrte geschah dies-

mal mil der Symphonie Mendelssohns in Amol). Das

schöne Werk balle nur tbeilweisen Erfolg. Am Meisten

geüel das Scherzo in Fdur und das Adagio caulabile in

Adur. Eine Wiederholung nitre zu wünschen gewesen.

Die Sophocles'scbc Anligone wird, in s Französische über-

setzt, mil den Mendelssohn 'scheu Choren dieser Tage im

Odeon zur Aufführung kommen.
Paris, den 15. Mai 1844.

Dr. Felix Bamberg.

Recensioner.
Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforte, componirt von A. Oeehsner. üp. 2. Mainz,

bei B. Scholl's Söhnen. Preis 45 Kr.

In einer Zeit, in welcher der Lieder bekanntlieh so

viele gedichtet und componirt werden, dass man sie schier

so wenig zu zählen vermag, wie den Sand am Meer«
(denn bei Weitem die wenigsten werden gedruckt), muss
es ausserordentlich schwer fallen, das in nicht geringer

Anzahl vorhandene Treffliche, ja vielleicht Unübertreff-

liche zu Überbielen. Man muss daher in der Regel schon

zufrieden sein, wenn ein Liedercompooist in einem Hefte

nicht lauter Nieten , sondern doch wenigstens einen si-

chern Gewinn bringt - and LeUterea hat der Verfasser
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in No. III „Liebchens Auge" gelbaa. No. I, „Das Reh"
von Uhland, und No. II, „Hast" aus Müllers Winterreise,

bilden zwar runde, an and für sich achtbare Musikstücke
f

allein da« erste halle ein mehr iägennässiges Colorif, das

andere eine noch mehr winterm-n düstere Farbengebung
erhallen sollen. Bei tieferem Eindringen in das Gedicht

wird der \ erfasser leicht selbst inne werden , dass bei

diesem Stürmen und Dringen von Aussen und Innen her

„Die Rast" eine blos scheinbare und insofern die Musik

zn ruhig bemessen gehalten ist. Das winterlich düsler

Anstürmende in dem Gedichte ist die vorherrschende Em-
p6adung, welche der Verfasser bitte schärfer in's Auge
fassen und durch eine malerische Begleit ungsGgitr wie-

dergeben sollen. Der Verfasser hat unverkennbar über

ein ergiebiges Talent zu gebieten, allein er wird sieber

am so besser für seinen Ruhm als Liedercomponist sor-

gen, je liefer er sich in seine Texte hineinfüblt und je

äfter er zu verschiedenen Zeiten die Composition eines

and desselben Textes versucht. Selbst den genialsten Com-
ponisten sind bekanntlich gerade die schönsten ihrer Lie-

der keineswegs immer auf den ersteu Warf gelungen.

Aach ein Lied lisst sich nicht ohne Geburtsweben schaf-

fen — ja ein Lied gerade am Wenigsten. Die Ausstat-

lang ist löblich.

„Du," Gedicht von C. Bode, in Musik gesetzt für eine

SingstImme mit Begleitung des Pianoforte von Heinr.

Cramer. Mainz, bei B. Schölt'« Söhnen. Pr. 18 Kr.

Ein artiges Gedicht, in artiger anspruchsloser Polac-

caform gegeben, tiadet immer seine Freunde, wenn es

sieb auch nicht durch Tiefe und Innigkeit der Empfindung

auszeichnet, welche bei diesem Texte auch nicht einmal

wohl anzubringen gewesen wäre. Solche Gedichte kön-

nen hundert Mal, and immer gleich gut componirt wer-

den — wir möchten sie daher adiapborisebe oder musi-

kalisch • unschuldige nennen — ; vnd wer behaupten

wollte, Herr Gramer habe das vorliegende nicht so gut,

als möglich, componirt, der hat es mit uns zn thun.

12 Elodes brillantes par H. Rosellen, composes pour )e

Piano(forle) dans le stvle de la Mnsique moderne de

cet inslroment. Op. 60. En II Suites, cbaqne 2 Fl.

Complete 3 Fl. 36 Kr. Ebendaselbst.

In der Musikgeschichte dürfte einst in Betreff der

Claviermosik unsere neueste Zeit, d. b. die, seit welcher

Beethoven und M. von Weber ihren mächtigen und geist-

reichen Sonalengriffel niedergelegt haben, vorzugsweise

die „Rtudenperiode" genannt werden. Wir wissen nicht,

wie lange diese Zeit der Studien n. s. w. noch dauern,

oder welches neue höhere Gebilde dereinst aus ihnen her-

vorgehen wird; allein so viel ist uns klar: einerseits ist

dnreh sie die Technik des Ciavierspiels in einer Weise
gefordert worden, welche höchst erfreulich ist, anderer

seils aber ist es auch wieder eine sehr unerfreuliche Er-

scheinung, so viele, zum Theil sehr begabte Kunsijünger

fort und fort um eine ElemenUrform sich abmühen zu

sehen. Es hat Leute gegeben, welche vor lauter Bäumen
den Wald nicht sahen; so kann es geschehen, dass man

auch am Ende über dem Etudiren, Studiren u. s. w. ganz

und gar das Höchste der Kunst, ja die Kunst überhaupt

aus dem Auge verliert. Es ist doch wahrlich nicht mehr
Kunst, sondern rein weg musikalisches Kaltundruckerta-

lent , wenn ein Clavierspieler beliebige Seilen hindurch

. eine uud dieselbe Figur behandelt ; was bei einem Druck-
' muster die verschiedenen Farben , das sind bei den Elu-
1

den die verschiedenartigen Modulationen ; das Entzücken,

welches in den Salons ein neues Muster in Seide, Spitzen,

|

Westenzeugen u. dergl. erregt, erweckt ganz sicherlich

auch eine modische Elude, und beide tbeilen, dass wir
' den Vergleich noch weiter führen, auch mit einander —
i das Loos baldiger Vergessenheit. — Die vorliegenden

Etüden verdienen es jedoch theilweise wenigstens nicht;

I denn abgesehen davon, dass sie allerdings ganz modisch

|

und auf der Höhe des modernen Ciavierspiels gehalleu

I
sind, kann doch auch ein bereits sehr tüchtiger Clavier-

i spieler noch Manches durch sie lernen. Zu den wirklich

]

lehrreichen Stücken der Sammlung rechnen wir No. 3,

No. 10 (man vergleiche hierbei das Hartknoch'sche Werk
zur Uebong der Doppelgriffe und Hummel's Clavierschule)

und No. 12. Einige dieser Eluden wird man zu weil aus-

gesponnen und sehr ermüdend finden; andere erinnern

an schon bekannte Formen. Immerhin möge man sich,

um nichts Modisches zu versäumen, mit dem sehr schön

ausgestatteten Werke bekannt machen. K.

Nachrichten.

London, den 3. Juni 1844. Am 1. Juni gab Mo-
seheles im Vereine mit Ernst und Mendelssohn Bartholdy

im Hannover- Square ein glänzendes Concert, das eine

Unmasse von Zuhörern herbeigelockt halle. Nicht allein

die Vereinigung von drei solchen Künstlern war es, welche

das Interesse so rege machte, sondern auch die Nach-

richt, dass eine nene Ouvertüre (Manuscript) und eine

Orgelfanlasie, Beides von Mendelssohn Bartholdy, darin

znr Aufführung kommen sollte. Beide Stücke fielen je-

doch aus; das Programm bestand aus folgenden Num-
mern, deren Anzahl zugleich einen Begriff von der Aus-

dehnung eines englischen Concertes giebt.

Erster Theil. I) Ouvertüre zu Shakespeares Som-

memachlstraum, von Mendelssohn Bartholdy, unter Di-

|
reclion des Componisten. — 2) Arie ans der Schöpfung

von Haydn, gesungen von Staudigt. — Z) Concert: Al-

legro, Adagio und Walzer- Rondo für die Violine, com-

ponirt und vorgetragen von Ernst. — 4) Arietie „Ara-

bien, mein Heimalhiand" aus Oberem von C. M. v. We-
ber, gesungen von Miss Dolby. — 5) Grosses Concert

für du Pianoforte in E, componirt und gespielt voo Mo-
seheles. — 6) Ballade: „Bv tbe sad sea weaves" aus

der Oper „Die Bränle von Venedig" von Benedict, ge-

sungen von Mrs. Shaw. — 7) Elegie für die Violine,

componirt and gespielt von Ernst. — 8) Arie aus Caglio-

stro von Adam: „C'est uneaprice," gesungen von Mad.

Thi/lon. — 9) Sooale für Pianoforte und Violine von

Beethoven, Kreutzern gewidmet, gespielt von Moscheies

I und Emst. —
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Zweiter Theii. 10) Tripeleoneert für drei Pianoforle

mil Drchesterbegleitung von Johann Sebastian Bach, vor-

getragen von Mendelssohn Bartholdy , Moscheies und
Thalberg, — 11) Arie von Donizetti: „Lamor suo mi

ft," gesungen von Mail. Caradori'- Allan. — 12) Grosse

Capriee Ober ein Thema ans Bel/fnt's Piraten für die Vio-

line mit Orchesterbegleitung, gespielt von Ernst. — 13)
Duell aas der diebischen Elster von Rossini, gesungen

von Mad. Thillon und Staudigl. — 14) Zwei Conoert-

stücke (neo) nnd ein Solo mit cxtemporirtem Schlüsse,

eomponirt und gespielt von Moscheies. — 15) Deutsche

Lieder: ,,Auf Flügeln des Gesanges" nnd „Reiselied"
von Mendelssohn Bartholdy, gesangen von Staudigl. —
16) Französische Ballade, gesangen von Mad. Thillon. —
17) Doelt von Donizelti: „A figlia incaula," gesungen

von Mad. Caradori • Altan und Mrs. Shaw. — 18) Fi-

nale für das Orchester von Mosart.
Die Ouvertüre des bei seinem Erscheinen lebhaft be-

gTüssten Meisters Mendelssohn Bartholdy wurde, bis auf

einige Unsicherheit in den ersten Violingingen, gut und
feurig ausgeführt, obwohl der Componist sie ohne Parti*

tur dirigiren musste. — Staudigl ist als trefflicher Sän-
bekannt; indessen scheint er seiner Stimme biswei«

so viel znzumalhen. — Grosser Applaus empfing

Ernst bei seinem Auftreten. Leider wurde dieser treff-

liche Künstler naeh dem Adagio seines Concerls durch

Uebelbefinden im Spiel unterbrochen. — Miss Dolby ver-

fehlte den Character der ffeber'schen Ariette, sie nahm
das Zeitmaass viel zu schnell. — Moscheies spielte sein

schönes Concert, obwohl von Ernst's Unfälle heftig er-

schüttert, mit bewundernswürdiger Reinheit und Eleganz

nnd erntete den gebührenden Beifall, in welchen die an-

wesenden Pianisten ersten Banfes, wie Thalberg, DÖh~
ter, Mendelssohn Bartholdy, Leopold Meyer, Benedict,

Mad. Dulcken, Schult* u. s. w. von Herzen einstimm-

ten. — Nach dem trefflichen Vortrage der Bcnedict'stUen

Arie durch Mrs. Shaw erschien Benedict (der das Con-
cert dirigirte) nnd entschuldigte Mad. Thillon , die we-
gen Unwohlseins ihre Arie nicht singen könnte. „C'est
uu capriee," riefen Mehrere, nnd das Programm balle

einen neuen Stoss erlitten. — Mad. Caradori- Allan und
Mrs. Shaw sangen nun ihr Dnett.

Jetzt aber kam der Trost för all' das Missgescbick,

der Glanzponct des ganzen Concertes, das Tripeleoneert
von Bach, ursprünglich für drei Clavichorde mil Beglei-

tung von zwei Geigen, Brauche und Violoncello geschrie*

bes. Bach, der Vater von zweiondzwanzig Kindern, hatte

bekanntlich seine älteren Söhne zu tüchtigen Clavierspie-

lern gebildet, und dies gab ihm Veranlassung, Concerte
für drei oder vier C laviere za schreiben, worin er eine
grosse Kunst in der Combinalion entwickelte. Das Tripel-

eoneert erschien hier nicht ganz in der ursprünglichen
Form : Moscheies halte eine Orcbeslerbegleitung beige*
fugt { die Einleitung nnd das darauffolgende Adagio war
aus dem grossen Concert in Dmoll, das Finale aus dem
Concert in Edur genommen. Im Jahre 1837 hat Masche-
Us, so viel wir wissen cum ersten Male, diese wunder-
volle Tondichtung aufgeführt j damals spielte er sie mit
Thalberg und Benedict. Diesmal wurde sie aaf drei

Erartfachen Flügeln von Mendelssohn, Thalberg und

Moscheies vorgetragen. Es waren glorreiche Momente,

in denen sich das Hauptinteresse des ganzen Concertes

vereinte; man lauschte mit angehaltenem Athem. Von
wem war diese Cadenz? von wem das Thema? was war
extemporirt? hat Mendelssohn ein Thema beigefügt? diese

Fragen beschäftigten das Publicum aufs Lebhafteste. Die

erste Cadenz rührte Thalberg aus; es schien dieselbe so

sein, welche Moscheies für das Concert 1837 eomponirt

halte. Thalberg's Kraft nnd Eleganz war ausserordent-

lich. Mendelssohns Cadenz war ein kleines Wunder ; mit

einer unbeschreiblichen Macht warf er sie hin, sein Slac-

cato gab der Passage eine Abrnndung und einen Gehalt,

die sich kaum begreifen lassen. Der Eindruck war unge-

heuer und gab sich durch wiederholte Jubelausbriiche kund.

Der langsame Salz wurde von Thatberg reizend vorge-

tragen, welcher zuletzt die bedeutendste Partie halle.

Das Finale, ein heiteres Rondo über ein berühmtes Thema,
auf die mannichfaltigste und glänzendste Weise genial

durchgeführt, rollte wie ein breiter Strom von Melodie

und Harmonie dahin \ in der Coda brachten die sechs

Hände mit diesen Tonmassen eine wahrhaft electriscbe

Wirkung hervor. Unermesslicher Beifall folgte, und der

Rnf nm Wiederholung liess sich nicht abweisen. Die Pracht

der Musik war mit der Seht künstlerischen und glänzen-

den Ausführung herrlich gepaart. — Nach Bach's Con-

cert überliessen wir das Programm seinem Schicksale.

(Nach der Morning - Post.)

Prag. Znm Vortheile der Mad. Podhorsky sahen wir

zom ersten Male ,,Linda di Chamoanix," grosse Oper ia

drei Abibeilungen von Gaetano Donisetti, die deutsche

Uebersetzung nach Gaetano Rossi von Heinrich Proch.

,,La gräce de Dieu" verfolgte das Publicum schon in al-

len möglichen Gestalten, als Melodram, Vaudrville u. s.w.,

die Iel2te Maske als Oper ist noch die erfreulichste. Das

Libretto ist zweckmässig bearbeitet, mit Einsicht verein.-

' facht, und der Verfasser hat. um eine Einheil des musi-

j
kaiischen Cbaracters zu erhalten, die komischen Elemente

bis auf den zur Schürzung des Knotens unentbehrlichen

Marquis de Boisfleury ausgeschieden, wodurch freilich das

Ganze etwas monoton wurde. Linda von Chamouoix be-

steht aus den Abtheilungen : 1) die Abreise , — t) Pa-

ris, — 3) die Heimkehr, von welchen unstreitig in mu-

sikalischer Hinsicht die Abreise die beste ist. Der Zettel

meldet: „Die Handlung gehl im Jahre 1760 vor sich,"

und von daher scheint sich auch der Styl des milgelbeil-

ten Programms zu datiren, das überhaupt vollkommen un-

nütz war, da das Publicum den „Mattersegen" oft genug

sah, um den loball besser zu kennen, als der Verfasser

des Programms.

Die Oper, die man nach ihrer elegischen Haltung Tür

ein Opus posthumum des sentimentalen Brtfini hallen

könnte, ist mit vielem Fleisse gearbeitet, besonders treff-

lich instrumenlirt, und die melodiösen Motive — mil we-

nigen Ausnahmen — der Situation und Empfindung, wenn
auch nicht immer den Standesverbältnusen der singenden

Personen angemessen. Den Wahnsinn bat Donisetti ia

der ,, Anna Bolena" mit mehr Farbe und Wahrheit gr-

i zeichnet} freilich ist auch der Wahnsinn einer Unglück-

X
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lieben Königin leichler darzustellen , als jener einer Sa-

voyardin. Wenn nan aber auch Linda unstreitig aoter

Donizetti's beste Leistungen gezählt werden mnss , so

wird sie sich gleichwohl (in Deutschland wenigstens) kaum
jemals eine so grosse Popularität beim Publicum erwer-

ben, als z. B. der ,, Liebeslrank" oder „Lucrezia Bor-

gia." Sie bat Tor die Menge eine zu schwermülbige Hal-

tung, da selbst die Freude der Savoyarden von einer ge-

wissen Wehmulh umflossen ist; sie zählt weniger Mo-
tive, welche sich das Publicum leicht merken kann, als

etwa „Die Tochter des Regiments" oder Beiisar.' 4 Eioe

Nummer, die gewiss grossen Effect gemacht haben würde,
die erste Cavalioe der Linda , welche wir zuerst durch

Dem. Rosetti kennen lernten und nachher von Fräulein

Riese im Coocerle singen borten, liess Dem. Grosser

aus, wodurch auch eioe fühlbare Lücke in der ersten Ab-
teilung entstand. Linda ist in der Tbat eine so anstren-

gende Partie, dass es einer Künstlerin eben oicht zu ver-

denken ist , wenn sie sich dieselbe etwas zu erleichtern

sucht; doch glauben wir, Dem. Grosser hätte — beson-

ders in der zweiten Ablbeilung — manche minder dank-

bare Stellen zu atreichen gefunden. Die Ouvertüre ist

mehr lang, als bedeutend, einzelne Theile derselben ma-

chen sich zn breit und zerreissen das Ganze, das aoeh

keinen grossen Effect hervorbringt. Die lulroduclion be-

ginnt mit einer hübschen Chorpreghiera hinler der Scene
(wie überhaupt in dieser Oper sehr viel gebetet und hin-

ter den Couhssen gesungen wird); hierauf folgt die Scene
zwischen dem Pachter und seiner Pran , zu welcher die

ziemlich grelle Sortita des Marquis mit Chor keinen an-
genehmen Contrast bildet. Höchst röhrend und ausdrucks-

voll ist die Ballade des Pierrotto, die sich wie ein gol-

dener Faden durch die Oper durcbscblingt, in der Grund-
idee aber aus Pergolese't Stabal maier entlehnt ist (doch

passt sie hierher fast besser, als in jenes geistliche Mu-
sikstück), n ährend das Duett zwischen Arthur and Linda
im gewöhnlichen italienischen Zuschnitt unter die dank-
barsten — der Schluss des Allegro muss jedesmal wie-
derholt werden — wenn auch nicht eben unter die soli-

desten and cbaraelerislischsteo Piecen der Oper gezählt

werden muss. In dieselbe Classe gehört auch das lange

Duett zwischen Anton und dem Reclor io vier Sitzen wie
eine Symphonie, dessen Allegro, bedeutend an die Ver-
schwörungsscene in den Hugenotten mahnend, eine Pre-

ghiera im — Tempo di marcia (!) enthält. Uuslreitig die

vortrefflichste Nummer sowohl in Ernadung als Durch-
führung nnd zumal in der Instrumentation ist das Finale

der ersten Ablbeiluog, wenn gleich auch dieses stark an

einen Cbor in Gluck's „Orfeo ed Kuridice" erinnert.

Donizetti ist unstreitig ein belesener Compositeur I „Pa-
ris" fceissl die zweite Ablbeiluog, die der ersten weil
nachsteht, und, weil wir ans in diesem Sünden -Babel
befinden, wird auch hier weniger gebetet, als in dem
frommen Thale von Cbamouny. Hier dürfte das Duett zwi-
schen Linda und Pierrotto das Beste des ganzen Actes

sein. In dem Duett zwischen drm Marquis und Linda gehl

„Lucrezia Borgia" ganz gemülhlicb Hand in Hand mit

dem „Elisir d'amore," und Artbars Arie gehört unter

das Gewöhnlichste , was die neue italienische Musik her-

vorgebracht hat. Das ungeheuer faliganle Finale hat sehr
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schöne Stellen nnd einen frappanten Schluss, doch ist es

für diese Situation zu reich mit Coloratnren ausgestattet,

wahrscheinlich eioe Folge der grossen Virtuosität der
Mad. Tadolini, für welche die Linda geschrieben ist. Die
drille Ablbeilung bat abermals sebr schone Einzrlnheiten,

vorzüglich die zwei frischen nnd lebendigen Chöre und
das Finale.

Linda ist unstreitig eine der schwierigsten Opera-
rollen, da sie leidenschaftliches Pathos mit einer virtuo-

sen Technik vereint, nnd Dem. Grosser bat sich in ihr

eine Bereicherung ihres Repertoirs erworben, die sie kühn
und zuversichtlich neben ihre Agathe, Rezia, Aliee, Bea-

Irice (Gibellinen), Ginevra und Lucrezia stellen kann.
Sie ist gleich trefflich in Gesang und Spiel, indem sie

schon im unschuldvollen Liebesglückc der ersten Ablbei-

lung die bange Ahnung bereinsebimmern lässl, und in den
zierlichen Fiorituren , wie in den Ausbrüchen todilichen

Schmerzes ihre herrliche Stimme mit gleicher Herrschaft

bemeistert. Nach Dem. Grosser müssen wir zuvörderst

Dem. SchuHirs (Pierrotto) erwähnen, welche diese kleine

aber wichtige Partie mit dem schönsten Schmelz, Gefühl

nnd Ausdruck vortrug. Pierrotto befindet sich eben in der

eigentümlichen Stimmlage der jungen Künstlerin, und

zeigt ihr die Bahn, von welcher sie nicht abweichen soll,

wenn sie sich gleich nicht so schnell ein grosses Reper-

toir bilden wird, als manche ihrer enthusiastischen Ver-

ehrer wünschen, die ibr sogar den „Otello" tutheilen (! 7).

Romeo wird sie vor einem solchen Irrwege gewarnt ha-

ben, und es dürfte sogar der Erhaltung uud Pflege ihrer

jugendlichen Stimme sehr zuträglich sein, wenn sie in der

ersten Zeit nicht zn viel beschäftigt wird. Die Benefizian-

tin Mad. Podkorsky halle die ganz unbedeutende Partie

der Martbe übernommen, die wohl kaum auf einer zwei-

ten deutschen Bühne eine solche Repräsentantin finden

dürfte. Herr Runs (Pachter) moderirte seine gewaltige

Stimme mit vielem Glücke, nur in der Flucbscene trägt

er manchmal etwas stark auf. Den Hector gab das erste

Mal Herr Schütky recht wacker, in der Reprise über-

nahm (als Benefizianl) die Rolle Herr Slrakaly, für des-

sen weichere und runde Stimme sie sich bisser eignet.

Deo Marquis stellte Herr Brma mit vielem Fleisse vor,

und wirkte mit seiner kräftigen Stimme, wenn er gleich

in seinem bisherigen Kolleakreise kaum Gelegenheit fand,

sich die Feinheit nnd äussere Noblesse zu erwerben,

welche dazu gehört, dieser Partie das möglichste Inter-

esse zu verleiben. Graf Artbnr von Sirval erfordert un-

erläßlich eine jagendfrisr.be Stimme, welche unser ninsi*

kaiisch gebildeter Herr Emminger nicht mehr hat. In dem
ersten Duett wollte er in der ersten Aufführung a la Mo-

riani singen, nnd wurde — vollkommen unborbar. Die

Oper gefiel allgemein und Dem. Grosser wurde tbeils al-

lein (nach der zweiten Abiheilung immer drei Mal), ibeila

mit Dem. Schwors nnd den Herren Run* und Entmin-

ger unzählige .Male hervorgerufen, und das Thealer ist

bei jeder Wiederholung voll.

Herr Schütky wählte zu seinem Benefiz den ersten

Act aus den „Puritanern,** worin er den Richard gab,

der fiir seine Stimme und Individualität niebt passt. Hier-

auf folgte der dritte Act aus „Lucrezia Borgia," grosse

Oper in zwei Acten, nebst einem V orspiele. Du Haus war
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leer, wie man bei den Ueberdmsse an solehen Fragmen-

ten leicht voraussehen konnte.

Heute beginnt Dem. Löwe ans Hamburg ibre Gasi-

darstellungen mit der Agathe im „Freischütz."

Ali Nachzügler der diesjährigen Concerlsaison ka-

men noch drei musikalische Produclioneu : 1) die musi-

kalisch - declamaloriscbe Academie zum Vorlbeil der Blin-

denanstalt, worin vom Orr heiler des Conservaloriums

Kittr» Jagdsympbonie und Mendelssohn Bartholdy's Os-

sianouverlure, nicht minder trefflich vorgetragen, als im

Cooservatoriiimsconcert, wiederholt wurden. Neu war ein

Lied von Vffo Horn, componirt vom Oireclor hüll, und

vorgetragen von Dem. Schwarz — ein Künstlerlrifolium,

welches nur etwas Gutes erwarten Hess und darbrachte.

2) Das Abscbiedseoncerl des wackern Ernst Neswadba,
der so eben eine Kunstreise angetreten bat; Herr Nes-
wadba begann nach der Ouvertüre zur Oper: „Jobann
von Paris*' von Boicldieu mit: „Heimalbsklange" (der

Gräfin Elise Seh/ick geweiht), Potpourri über böhmische

Motive; dann spielte er noch ein „Souvenir de Vieux-

temps" (Herrn Anton Grund gewidmet), Pantaisie caprice

für die Violine, und wirkte in den Quartellvariationen

über das österreichische Volkslied von Jos. Haydn mit.

Herr Neswadba gehört unter die abgezeichneten Erschei-

nungen der Zeit: er ist ein musikalisches Genie, das

durch eine seltene Energie und Jugendfnsche frapjiirt und
überrascht, und dem eine grosse Zukunft nicht ausblei-

ben kann, sobald sieb das Starke mit dem Zarten ver-

schmolzen haben wird. Zwei andere Instrumentalpiecen

waren : Lied ohne Worte für Pedaibarfe von Parith-Al-
tar», vorgetragen von Präol. Anna Claudius, und Con-
eertvariationen über ein Thema aus der Oper: ,,Der Lie-

bestrank" von Donizetti für Piano von A. Hansell, vor-

Jetragen von Priul. Mary Boucifet de Moricourt. Präul.

Bertha Maccasy entfaltete in einer grossen Arie aus der

Ser: „Anna Bolena" von Donizetti ihre schönen Mit-

; doch haben wir, seit wir sie das letzte Mal hörten,

keinen Fortschritt von Kunstfertigkeit an ihr entdecken
können. Ein wahres Finis coronal opus war das Concert
zur Ndmensfeier der Erzherzogin Sophie im Waldslein '-

•eben Saale, das die Sophieen- und Cäcilienacademie mit

vereinten Kräften unter Leitung des provisorischen Direc-

tory Herrn F. Skraup gab , welches ausschliessend aus
Gesangnummern bestand. Jedes dieser luslilute bat uns
bewiesen, dass seine Chöre wahrhaft beneidenswert!) sind,

man kann also leicht denken, welche imposante Tonmasse
aus diesem Verein bei musterhafter Leitung sich entfal-

tete. Alle Nummern waren trefflich einstndirt, and der
Beifall bildete von einer zur andern ein wahres Crescendo.

Das Concert begann mit Mendelssohn Bartholdy's ener-

Sicher „Walpurgisnacht," anf welche ein böhmiicber

bor von Till: „Die Einweihung des Salomonischen
Tempels" folgte; HandeCs unerreichtes und unerreich-

bares ..Hallelujah" ans dem „Messias" nnd ein Veit'-

scner Chor: „Gross" in böhmischer Sprache mussten
wiederholt werden, nnd das ungeheuer schwierige „Glo-
ria" aas Spohr's grosser Messe bildete den erfreulichsten

Scblusg. Die Solopartieen hallen Dem. Schwarz und die

Herren Emmingtr, Schütky und Strakaty übernommen,
zu denen sich im Gloria noch Mad. Podhorsky gesellte.

I Gesangfest der Constantia (des Harzsänger-

Fereins) zu IVordhausen am 29. , 50. und

51. Mai 1844.

Die edle Kunst des Gesanges hat von je her an den

Bewohnern des Harzes und Thüringens vorzugsweise

Freunde und Jünger gehabt und, znmal in unserer Zeit der

Vereine, ibr bindendes Moment, bei der durch die vielen

politischen Grenzen Thüringens und des Harzes unge-

fährdeten deutschen Gesinnung der Sänger, in zwei gros-

sen Vereinen: dem Thüringer Sängerbünde, welcher in

Erfurt seinen Cenlralpunct hat, und in der Constantia,

de« Harzsängerbunde, zur Zeit in Nordbausen wurzelnd,

gellend gemacht. Der letzlere, als der ältere Verein, fand

bereits im Jahre 1838 durch einen Aufruf des Herrn Ober-

försters Brinkmann, sonst zu Clausthal, jetzt zn Elbin-

gerode, nnd des Herrn Musikdirektors Rothe, sonst zn

Clausthal, jetzt zu Oldenburg, seine Begründung uud hat

bisher, bald in grosserer, bald in beschränkterer Ausdeh-

nung, seine Lebenszeichen in den Sangerfesten auf der

Burg Scharzfeld 1838 und 1839, zu Nordbausen 1840,
Osterode 1841 und Duderstadt 1843 abgegeben. Da je-

doch die Constantia bei einem zu lockern Verbände bis

dabin ihrem Namen nicht ganz entsprach, so gab bei dem
vorjährigen Duderstädler Gesangfesle die dortige Lieder-

tafel den ersten Impuls zu einem festen, organischen Ver-

|

bände, und die Nordbäuser Liedertafel übernahm es auf

allgemeines Andringen, diesen Verband durch statuten-

mäßige Organisation in's Leben zu rufen und in ihren

Mauern das erste stalulenmässige Gesangfest der Constan-

tia abzuhalten. Ein solches ist nun, nachdem sieb die

Liedertafeln von Halberstadt, Quedlinburg, Blankenburg,

Elbingerode, Clausthal, Zellerfeld, Osterode, Goslar, Herz-
berg, Lauterberg, Duderstadt. Bleicberode, Ilfeld, Son-
derebausea, Rossla und Nordhansen zur Constantia fest

verbunden, durch deren vereinte Kräfte zu Stande gekom-
men. Nachdem die Gunst des lieblichen Mai's auch für

seine letzten Tage, auf welche das Gesangfest anberaumt

war, die Hoffaungen der Sangesbrüder hoch gespannt

hatte, trat leider mit dem 28. Mai ein andauerndes Re-
genwetter ein, das am 29. die heranziehenden auswärti-

gen Sänger, bei meistens weilen und beschwerlichen Rei-

sen , sebr unangenehm berühren und einen Theil dersel-

ben, namentlich von Goslar, Blankenburg, Clausthal und

I
Zellerfeld, ganz zurückhalten musste. Gleichwohl fanden

sich am Nachmittage des 29. in Nordbausen 320 Singer
treulich und ihrem Bundesnamen entsprechend zusammen,
die unter Kanonendonner und Kahnenfluge sieh brüderlich

begrüssten und alsbald um 4 Uhr zur Generalprobe in

der St. Blasiuskirche, in welcher für die Sänger nnd In-

strumenlalislen ein eigenes Orchester erbaut war, an-

schickten. Zur Aufgabe hatte für ihr am folgenden Tage
abzuhaltendes grosses Kircbenconcert die Constantia sieb

folgende Tonslücke gestellt: 1) du von Giesebrecht ge-
dichtete , von Dr. Löwe componirte und von Sörtjel w-
strumentirte Oratorium für Männerstimmen : Die Apostel

|

von Philippi. 2) Die Arie für Bariton aus dem Oratorium:

Paulus von Mendelssohn Bartholdy. Göll sei mir gua-

! dig u. s. w. 3) Recilaliv nnd Arie für Tenor ans dem
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Oratorium: Die Schöpfung von J. Haydns Und Gott

schuf u. t. w. Mit YVurd' und Hoheit angelbau u. ». w.
4) Einen von Abel gedichteten und von Sörgel coropo-

nirlen nnd instrumenlirlen Hymnus. Der Musikdirector

SSrgfii in Nordbausen, Generaldirector des Gesangs der

Conslantia, nahm in der Probe sofort die Gesangkräfte,

so verschiedenartig sie auch vorbereitet und zusammen-
gestellt waren, tüchtig zusammen, und seiner energischen

and umskbligeu Leitung und unterstützenden Instrumen-

tation gelang es, die Sänger sehr bald zu einem treff-

lichen Ensemble zn verbinden, so dass um 7 Uhr die San-

rersebaar nach sehr wobl bestandener Probe, froh den

Leistungen des folgenden Tags entgegensehend, zu einem

heilern Sängerschmause, der durch einzelne Gesangpiecen

and Toaste gewürzt wurde, skb begab, und schwer zum
zeiligen Bezüge der Nachtquartiere, zur Erstarkung für

den folgenden Tag, zu bringen war.

Am 30. Mai, dem eigentlichen Gesangfesllage, tra-

ten die sämmtlkbeu Direcloren der Vcreinsliederlafeln

Morgens 6 Uhr zusammen , um die von dem Vorsteher

der Nordhäuser Liedertafel, Pastor Abel, entworfenen

Conslantia - Statuten zn prüfen und festzustellen nnd zu-

gleich über das künftigjäbrige Gesangfest, das zn Halber-

stadl Statt haben soll, sich zu einigen. Uro 9 Uhr halten

sich simmllicbe Liedertafeln mit ihren Fahnen auf dem
Platze des Könighofs versammelt und eröffuelen das Fest

mit einem sehr feierlich und würdig gesungenen Chorale,

nach der von einem ehemaligen Nordbfuser iMusikdireetor

Willing componirten Melodie: Wie gross ist des All-

mächl'gcD Güte u. s. w. , worin der Herr um das Gelin-

gen des auch zn seioer Ehre veranstalteten Festes ange-

rufen wurde. Denkwürdig wird es den Sängern immer

bleiben, dass von da ab, obwohl die Wettergläser noch

tiefer gesunken waren und der Himmel mit fortdauerndem

Regen drohte, das missgünstige Regenwetter nicht nur

nachliess, sondern während des Kircbenconcertes ganz

endete und dem schönsten Sonnenscheine Platz machte.

Vom Königshofe bewegte sieh die Conslantia im geordne-

ten Zuge in die St. Blasiuskircbe, wo alsbald das Concert

mit dem Lbwe'tcbtn Oratorium: Die Apostel von Pbilippi

begann. Herrlich war es, dieses tiefgedachte ,
systemati-

sche Tonwerk in einem Gusse vor der viel- und lief-

bewegten Seele vorübergehen und die Solopartieen so-

wohl, welche Singern aus der Soodershäuser, Ilfelder und

Nordhäuser Liedertafel zugelheill waren, als die Chöre,

ebenso mit wahrem gesanglichen Bewusstsein , als mit

Kraft, Rundung und Präcision durchgeführt zu sehen. Die

Arie aus dem Oratorium Paulus wurde von dem Herrn

Gesanglebrer Bogathardt von der Halberslädler Lieder-

tafel, dessen cffeclreieher, kräftiger Bariton in der Con-

slantia weit hervorragt, besonders in dem köstlichen Ge-

gensatze des anfänglichen und schliesslichen Adagio und

dem dazwischen liegenden Allegro maestoso vortrefflich vor-

getragen. Wahrhaft binreissend sang darauf der Herr Mu-

sikdirector fVolff aus Halberstadt mit seinem eben so

schön geschulten, als markig- innigen Tenor das Recila-

tiv des Uriel aus der Scböpfuug: Und Gott sebuf den

Menseben u. s. w. und die Arie : Mil Würd' nnd Hoheit

angetban u. s. w. Hätte es der Ort gestaltet, so würde

das durch seinen Vortrag wahrhaft entzückte Publicum

seinem innig bewegten Herzen durch den lebhaftesten Ap-
plaus Luft gemacht haben. Dennoch wurde diese Leistung
durch den genial componirten und wahrhaft heroisch in-

stromentirten Hymnus, womit das Concert schloss, über-
wogen. Mit immer wachsender, seelenvoller Begeisterung
sangen die Sänger diesen durch Chöre, Quartette und So-
lostimmen, letzlere der Duderstädter, Halberslädler und
Nordbäuser Liedertafel entnommen, reich schatteten Hym-
nus , so dass bei dem Schlüsse der mächtigen , von 320
hochbegeisterten Sängern gesungenen Fuge das Publicum
von den gesteigerten Hochgenüssen des Gesangs wahr-
haft überwältigt war nnd selbst die anspruchsreichsten

Kunstfreunde dem ganzen Concerte einen bochbefriedi-

j
genden Grad von Vollendung zusprachen. Zu bedauern
war nur, dass das bis zum Concerte ungünstige Wetter

|
die Tbeilnahme, besonders des auswärtigen Publkums,
sehr geschmälert hatte.

Am Nachmittage, um 3 Uhr, versammelten sich die

Sänger auf dem Markte, und zogen, jede Liedertafel mit

ihrer Fahne, unter Führung zweier Musikcböre, nach dem
I grossen und schönen Platze im Gehäge, wo die Sänger

|

zuerst in einem grossen Carre das grosse Reichardt-
i Arndt'ttht Lied : Was ist des Deutschen Vaterland u. s. w.
! sangen und sich sodann in die Schranken des für 1000
! Personen mit Tischen und Bänken, nnd mil einem Orche-

j

ster versebenen abgegrenzten Raums begaben. Hier tra-

ten die einzelnen Liedertafeln in alphabetischer Ordnung
mil sehr verschiedenartigen Gesängen vor einer fast über-

grossen, wogenden Zuhörerschaft auf und wurden sodann

von den biedern und gastfreien Nordhäusern freundlichst

bei einem vielgestaltigen und reichlichen Picknick gespeist

nnd getrinkt. Spät in der Nacht erst verliessen die fro-

hen Massen den heilern Tummelplatz.

Der folgende Tag, der 31. Mai, wurde als eine Nach-

feier für die zurückgebliebenen Sänger, besonders der

wackern Halberstädter Liedertafel, mit mancherlei geselli-

gen Freuden hingebracht und schloss im Theater mit einer

höchst solennen dramatischen Unterhaltung, mil eingelegtem

Ballelte, von den Sängern, vorzugsweise der Halberstädter

Liedertafel, aufgeführt, und endlich mit einem, freilich

durch Ueberfüllung des Raumes etwas gelähmten Balle.

So viel bekannt, ist seilen ein Saugerfest in allen

seinen Theilen, sowohl von den Sängern, als vom Publi-

cum mit so ungetbeiltem Wohlgefallen aufgenommen wor-

den, und es stellt sich in demselben für die Zukunft der

Conslantia ein sehr erfreuliches Prognoslkon heraus, das

j
skb im nächsten Jahre in Halberstadt und der Reihe nach

in allen Orten der Conslantia freundlich erfüllen möge 1

Feuilleton.
Am Püngatnoauge ward« ia Goried ein growes Lieder- nnd

Turnte«! begangen, weraa, aauer den dortigen, nach die Gc*ang-

i aod Tarnverriae von Stuttgart , Ellwa Dgen oad anderen würtem-

bergUcbcn Städten Tbeil nahmen.

Doniulti bat den porlugletUcbea Ordea der anbeucektco Bm-
prangnibS erhalten.

Dm diesjährige pfatiiicbe Motlkfctl »all ia dee eralee Tagen

1 des Moaati Anga»! in Zweibrücken anter Directum Utndvlnokn

\

AerrAo/aty'« gefeiert werden.
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Bekanntlich bilie »ich in Dresden ein Com»*" tum E«f>lan»,

und zur Bestattung von Carl Maria von Wtktr'i Asebe gebildet,

die von England hierher geschafft «erden soll , und zwar »nf Ke-

nten der kalbnlUrhrn Geistlichkeit von M.»>ifield Chanel. An 10.

Jani nan 1*1 tt'rbrr's ältester Sahn, lagrnirur in |>reu«aisehro

Diensten, necli England gereist, um »ich die Gebeine seine* Va-
ter» übergeben tu lasaen und sie nach Dresden Iii geleiten. N"a«-h

Beendigang der Treurrfeierlickkeil wird der C»mile »eine Wirk-
uml eil auf Errirblung einei Denkmali fiir Weber »enden.

C. Preytr ist zum Director det Conserraloriams der Maaik
in Wien ernannt worden.

In Wurcester »Urb der rühmlichst bekannte Organiii aa der
dmigen Ralbedrale, M. C/arke.

Die bekannte Sängerin Otmond, ehemalige Mi»» Brut*, welche
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call« ging, M de»etl«i an der Cholera gestorben. Die mit ihr

abgegangene Gesellschaft gab aar wenige Vorstellungen in CaJcntl»

and reiste dnun »riter nach Bombay.

Frirärith Srknridtr ist zum Milgliede dea Pariser CoBServe-

tarinais der Muiik eraaont Warden.

In de» nngtbeneren Gebäude für die diesjährige Pariser ln-

duilrieaufslellang »«II nneb Beendignag denelben ein Bicseomnaik-

fesl uoler Urtlor Berlios,' Leitung Statt Bedra. Die dealseke,

franzüsische und italienische S< knie wird dabei vertreten werden.
Der erste Tag ist der edleren Musik bestimmt; na xweilen »allen

Mttdena verleren, £/rav*<'scbe Walser, Quadrillen, Polka'», Ga-
lop's zur Anführung komme«. Die Chöre, durch Schüler der Volk*-

•rknlen verstärkt, sollen auf 1100 Personen gebracht werden.

Am 16. Juni »tarb in Cnbnrg der bekannte Vinliaist Kammer-
mosikae Hiehhern, J» Jahre alt.

Ankündigungen.
Schulen. Studien, Tebunssstückc

für das

im Verlag von Breitkopf «fr Härtel in Leipzig,

zu beliehen durch nlle Bach- and Musikalienhandlungen.

Aetwsia, 80 Uebungsslücke von fortschreitender Schwierigkeit

(2 r Thcil der l'it nufortrachulr de« Conarrvatoriuma der Muiik in

Paris). 9 TUr.
— — Auswahl grösserer Lebungsstücke tob Bach , Dementi, Han-

del n. a. w, mit Fingersati (5r Thcil
Musik in Paria). 1 Tbl». Iii N|buk in l'inij. 1 llilr. Iii i>rr.

opln, F., IS Binde». Op. JUS. Lir. 1. 9. „ 1 Tblr. I» Net.
«sein ill-UJ Ngr.

LIt. I. 8

in einer

18 !N 8 r.

Finder-

in Pari.

Mtc-Ibelt, Methode au l'art d'ea.eigner cet inst

aisch und deutsch. 9 Tblr. 18 Ngr.
— - Eludc conlcnant »0 Kaercices de <

b 9 Tblr.

VI lelfcmrsslal, 9 Etüde». Op. 7. 90 Ngr.

Thmlbser«;, »., 19 Etudes. Op.26. Li?. 1. 9. ä 1 Tblr. 18 Ngr
Einzeln No. 1 — 19. u 7t — 19* Ngr.

IVohirnkrt. II-, Kinderkluvirrschule oder aiaaifcalischea A,

B, C- and Lesebuch für junge Piatiolorleiipicler. 1 Thlr.
— — Der Klavierfreund. i'iin proyreaaiter Klavierunterricht furKin

der berechnet, und nach mrtltaditcben Grund» aUrn
derhlavicrsehule bearbeitet. 3 Hefte, b netto 18 Ngr.

WoltT, E., L'Ari de l'Esprraaion. 94 Emdes heiles et

oo inlrsduction a Celles Op. 10 et 95 de Fr. Cl

et ISO de l a.teur. Op. 00. Liv. I. 9.

arnasaum on l'art de inner le Pi»no-
ferte, demoutre per des Etercice». Vol. 1. n. U. b SThlr. 90 Ngr.
Vol. ». 5 Tblr. Complet 8 Tblr. 10 Ngr.

Cramtr, 4T. B», Praktiacbe Pianoforteacbule. 1 Thlr. 10 Ngr.
Etnde en 49 Evercice« dans les differenl. toos, ealculea

ponr faeilitrr les präg res de ceu«, qui »
natrument b fond. Partie I. 9 Tblr.

Suite ou 9*'° Partie de l'Ktude. 9 Tblr.

Dulce et Utile, au 0 prt. Etüde». Op. 88. I Tblr. 15 Ngr.
l'zrriav,C Aufmunterung aom Flciia. 94 oalcrbaltende Uebungs-

stöcke. Op. ii«4. 4 Hefte, b 1 Thlr. Einzeln to. 1—94. ä7|Ngr.
Dum»*!*.« Pinnofnelrschnle. I Thlr.

19 Lecons prugresa. Lir. 1. 9. k 29$ Ngr.
Duvernov, «|. B., 94 Etnde» melodioues. faeiles rl doigleet

ponr les petita nsaio». Op. 61. Lir. I. 9. b 28 Ngr.

nt ponr pre-

Jr. 10 Ngr.
Bcole du meennisu». lö Kindes comp

cedrr Celles de U Veloeile de Czernv. Op. 190. 1 Thlr. IO Kgr.

HCBMlt, A., 19 Binde» de Salon. Op. 5. Liv. 1. 9. ä 1 Thlr.

15 Ner. Einzeln No. 1-19. »5-15 Ngr.
knlkbrenner) sV.> Etudes facilea et progressives ealculce»

de rindepeudrnce nuz doigta. Op. 160. Liv. 1. 9. b 1 Thlr.
Blensrel, 18 Leeons pregress. Op. 91. Uv. 1. I Thlr. LW. 9.

1 Thlr. 10 Ngr.

SnVflori*« J>, Materialien fir dal mrchanisehe Klavirrapicl

vollständige! und geordneten Sammlung. Iiroch. 2 Tblr.

9fIiblle>F, A« IS« f
Uebtingaalneke mit vorgezeiebneter

»elxiing. 1* Heft. 20 >'gr.

Pi»»l»y, 5 Htude» d'uae didleulte eitrrme. 10 Ngr,
iums der Sl u«ik

L. Adam in 3 Abtlmlungen. li Tblr.

e. melodique». Op. 20. Li». 1. 2
« 9Q Ngr.

Druck unt Verlag von BFeitJ^j"^\ Hür~ÜI

Fr. Chopin
u 1 Thlr.

et Op. 90

So eben ist erschienen

zu beziehen :

tlO f L a>» asJIc Duell* QQnt

Drei Lieder
c«t

;
ftlr eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforlc

romponirt und

Herrn «loneph Denka,
Kurfürstlich Hess. Hof- Opern • Singer,

freondscbaftlichsl zugeeignet von
Carl Häser.

Op. 6. Preis 12 Sgr.

L'nter der Presse befindet sieh von demselben Componisten

:

Vier nieder
für vier M Ünn e rttim m e n.

Erstes Heft. Preis der Partitur and Stimmen 15 Sgr.
1, im Juni 1844.
ai. LuekhmreJt'sche Buch- und Musikalien ban dl uuu.

'i
m!d'i!i"*en VnrhwXngen

4
»" haben"

'
^

Stolze, II. W., Her Iii. Panlm für den vieratimmigen !

«erebor. Up. 30. Partitur 3 Ngr. . Stimmen IS Ngr.
120 Orgelronpiele zu den nekannteslen Cb.ralmctadicen.

Op. 151. 1 Thlr. UO Ngr.

in Leipzig und "uulrT denn Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 10 Juli. M $8.

I S*b. EUch't Choral jrcsänjfe und
Himburg. — AnliUHtiiyttnJtH.

(F, •)
- Au« Leipzig. Aus Frank fürt. Au*

Seb. BacKs Choral- Gesänge und Cantaten.
(Fortsetsnog aai Bciebln**.)

E» muss auffallen, dass bei dem grossen Interesse,

welches sieb unter den jüngeren Künstlern gegenwärtig
ziemlich allgemein für Bach kund giebl, dessen Kirchen-

musiken noch uichl die ihnen gebührende Verbreitung ge-
funden haben, and dennoch bieten sie, wie oben anzu-
deuten versucht wurde, so allseitigen Stoff für Studium
und Gennas in überreichem Maasse dar. Wie sehr sich

auch die Passionsmusik nach dem Matthäus verbreitet bat

und durch viele Aufführungen in's Leben gerufen worden
ist, die Berichte über Aufführungen Bach'scher Cantaten

sind selten , und doch ist es eben hauptsächlich Bach,
welcher Kreisen gebildeter Kunstfreunde Gelegenheil zu
fortgesetzter Entwickelung ihrer Kräfte neben stets er-

neuter geistiger Anregung giebl. — Bach's Gesänge sind

eben nicht leicht zu singen , und ihre Ausführung mit

vollem Orchester bietet allerdings Schwierigkeiten, wenn
sie ihre volle Wirkung machen tollen. Die letzleren sind

aber niebt unbesiegbar, und die Sänger kehren gern zu
Bach's Werken zurück, wenn sie nur einmal die Weihe
von ihm empfangen haben. Ich bin weit davon entfernt,

unserer jetzt auch in Deutschland sehr tüchtig ausgebil-

deten Gesangkpnsl die Befähigung für unseres Meislers
Gesänge abzusprechen; aber selbst wenn das Technische
auf ganz sehn Ige misse Weise, unbeschadet und ohne An-
strengung der Stimmen (namentlich des laute Klage füh-

renden Tenors) überwunden ist, wenn Alles iusseriieh

correct dasteht, ist der Aufgabe noch keineswegs ent-

sprechend Genüge geleistet. Obwohl es sich ganz von selbst

versteht, dass der blos eorrecte Vortrag eines Gedichts
von dem geisl- und sinnvollen übertroffen wird, und Je-

der, der solchen unternimmt, stets den letzten im Auge
hat, so finden wir doch, dass man sieb namentlich bei

älteren Tonwerken nur zu häufig mit jenem begnügt,

und sich eben entsetzlich verwandert, wenn aas den be-

wegten Tönen nichts sprechen will. — „Wenn ihr's nicht

fühlt, ihr werdet'« nicht erjagen," lässt Goethe seinen

Dichter im Prolog zum Faust erinnern; diese Warnung
ergeht auch an Jeden, der sich unserm Meister nabt.

Doch „trägt Verstand and rechter Sinn mit wenig Kunst
weh selber vor;" aber dieser muss erkannt, dieser be-
griffen, dieser in Fleisch und Blut gedrungen sein, dann
wird er durch sich selbst sprechen können. Die sebwar-

40. Jahrgang.

zen Rlekse, nach Höhe und Tiefe, nach ihrer Dauer und

allenfalls mit abwechselnder Starke und Schwäche in Töne
umgewandelt, tbun es niebt allein; ihr Sinn, ihre innere

Beziehung zu einander, mit einem Worte, ihr geistiger

Gehalt muss gefüblsdurchdrungen aufgefaxsl sein, wenn
sie aussagen sollen, was sie enthalten. — Ohne mich hier

auf ein Weiteres einlassen zu wollen, werde nur bemerkt,

dass man selten znm Ziele kommen wird, wenn man,
ohne mit seinem ganzen Wesen genau vertraute Sänger

zu haben, gleich mit vollem Cbnre an Bach's Werke
gebt, und selbst dann wird die Auffassung der llauplthe-

mata am Besten durch Vorsingen anzudeuten sein. Auch
kann der Ausführende durch Hinzufügung dynamischer

Beziehungen, welche bekanntlich allen Bach'sehen Wer-
ken fehlen, unterstützt werden, wobei jedoch alles Char-

girle za vermeiden ist. — Da seine Stimmen alle real,

selbständig sind, einen prägnanten melodisch scharf aus-

geprägten iubalt in sich tragen, so ist es am gerathen-

sten, zu jedem neuen Werke zuerst mit den einzelnen

Stimmen zu treten ? ist jede mit dem Gange der Melo-

dieen und ihrem sinngemässen Vortrage vertraut, so macht

sich das Zusammensingen von selbst, und jede Uneben-

beil wird leicht als eine nur scheinbare mit kleinen Wie-
derholungen beseitigt, wobei das an der rinzclnen Stimme

gewonnene Interesse sich bald auch auf die übrigen und

das Ganze ausdehnt. Dagegen ist das Erfassen des Ein-

zelnen aus dem zuerst gehörten Ganzen bei Weitem
schwieriger, und dürfte, sl .ll anzuregen , eine doch nie

gleichgestimmte Menge leicht ermüden und von dem ei-

gentlichen Ziele abwenden. — Ein inneres Gesammelt-

scin ist bei der Ausführung /facA'scher Werke unerläß-

lich notbwendig und jeder einzelne Chorsänger muss ne-

ben der vollständigsten Lösung der technischen Aufgabe

in dauernder geistiger Thaligkeit dabei hrltarren. Deshalb

werden 2foc//sche Gesangwerke auch in der vollendet-

sten technischen Ausführung von nur für diese allein be-

schulten und angeregten Knaben und Jünglingen nie die

eigentliche volle Wirkung machen und, wie wir dies so

oft gehört haben, den Zuhörer von dem tiefsinnigsten

Werke kalt entlassen. Wollte man eiuwenden, da&sßacA'*

Werke den Aosführenden grösseren Genuss gewähren,

als dem Zuhörer, so muss das zugegeben werden; allein

dies findet im Grunde bei jeder Musik statt. Ohne gei-

stige Thäügkcit lässt sich ein Kunstwerk weder vortra-

gen , noch durch Hören geniessen , und der Vortragende

2«
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kann nie mehr darin geben, ala er geistig zu beleben,

der Hörer nie mehr gemessen , ala er aufzufassen ver-

steht. Dazu müssen Beide sieb heranbilden. — Wie gross

and segensreich aber nun auch der KinOuss ist, welchen

die Wiederbelebung der Gesangwerke unseres Meisters

in den gebildeten Kreisen der Gesangvereine und Sing-

academieen ausübt, so ist es doch vor Allem wünsebeus-

werlb, dass sie im evangelischen Deutschland überall wie-

der an ihren Platz , in die Kircbe, treten. Hier ist ihre

eigentliche Heimath, und bier nur allein in Verbindung

mit der gesammten heiligen Handlung sollen sie das Herz

für das Wort der Predigt eröffnen oder ihren Eindruck,

befestigen. Ber/ios hat vollkommen Recht, wenn er von

der Aufführung der Passioosmusik zu Berlin sagt, sie sei

kein Concerl, sondern ein Gutlesdienst gewesen. Auch
eignet sich die Süssere Anordnung des grösslen Theiles

von ibnen mehr für einen kleinen und darum leichter für

ibn zq beschulenden Cbor, als für den grösseren Verein.

Ein Paar Flöten oder Oboen, denen eine selbständige

Stimme neben dem Chor gegeben ist, werden von einer

Sängermasse erdrückt, und doppelte oder vervielfachte

Besetzung vermag das ursprüngliche zum Grande gelegte

Verhältnis nicht wieder herzustellen. Es kann hiermit

nicht gemeint sein, den so ehrenwenwertben Bestrebun-

gen der neuen Kunst für die Kirche Einhalt zu tbun oder

sie irgend wie zu beschränken; die in glaubensvollem

Ausdrucke nie zu übertreffenden Muster evangelischer

Kirchenmusik dürfen aber nie ganz daraus verschwinden,

sie müssen wieder in ihre vollen Rechte treten, und Al-

ler Blicke wenden sieb jetzt vertrauungsroll auf Mm-
deltsohn, dem die ehrenvolle Aufgabe geworden, in der

Hauptstadt des preussiseben Staate« der Tonkunst wieder

den ihr so lange entzogenen Platz zn verschaffen. Von
ihm, von seinem künstlerischen und verständigen Eingrei-

fen ist das Schicksal der kirchlichen Tonkunst für die

ganze Zukunft abhängig. Wir kennen seine Liebe zu
Bach, sein inniges Verständnis* des Meislers, seinen glü-

henden Eifer, die von ihm als Ausdruck der gesammten
evangelischen Christenheit erkannten mächtigen Werke
desselben in ihrem Geiste in's Leben zu rufen; ihm ha-

ben wir die Wiedererweckung der Maltbäuspassion zu
verdanken, welche, nachdem sie fast hundert Jahre ge-

ruht. Tausende erbaut und beseligt hat— er wird auch
weiter für das höchste Gedeihen der Kunst Sorge tra-

gen. — Neben ihm bat die ehrenwerlbe Trautwem'scbe
Kunsthandlung eine Herausgabe Bach'scher Cantalen in

Partitur und Stimmen begonnen , nnd es steht noch zn
erwarten, dass sie dieselbe in regelmässigen Lieferungen

fortsetzen wird. Correctheit, Ausstattung und civiler Preis

empfehlen schon an und für sich das Unternehmen.— Doch
scheint mir, den Zweck ihrer allgemeinen Wiedereinführung
in der Kirche im Auge, dass bei der Auswahl unter der
vorhandenen Menge zunächst mehr Rücksicht auf Kasslicb-

keil und Wirksamkeit der versammelten Gemeine gegen-
über, als auf ihre Bedentsamkeit als Kunstwerk zu neh-

men sei. Die Choräle sind jeder Gemeine bekannt , und
unter diesen sind wieder viele durch die Melodie und ih-

rem Texte nach so sehr verbreitet, dass Jedermann ohne
Weiteres in ihnen bekannte Anknüpfungspuocte für eigene
Betrachtung findet , wie z. B „Befiehl *u deine Wege,"

„Wer nur den lieben Gott llsst walten,« „Sei Lob und

Ehr dem höchsten Gut," „Schmücke dich o liebe Seele,"

,, Getobet seist du Jesus Christ" und andere mehr, nach

den verschiedenen Kirchen- nnd Festzeilen. Diese und

über ähnliche Texte geschriebene Kirchenmusiken Bach'*

dürften , an passenden Sonnlagen in Beziehung zur Pre-

I digt gebracht, nicht leiebl ihre Wirkung verfehlen. Ausser

der Beziehung zur Predigt und in unsorg fälligen Ausfüh-

rungen würde ihre Einführung in die Kirche eher zu wi-
I derralhen sein. Vor Allem dürfte man sich hüten , die
' Arien, bevor sie genauer bekannt sind, durch nicht vor-

|
züglicbe Sänger vortragen zu lassen, und selbst von die-

j

sen wären anfangs alle diejenigen auszuschiiessen, welche

die Selbstgefälligkeit in sich nicht erlödlen können und

ausser Stande sind, ihre Gaben im Geiste des Gottes-

dienstes nach ihrem besten Vermögen zu entfalten. Ich

fühle wohl, dass diese Anforderungen rigorisliscb ersebei-

j
nen nnd unserer Absiebt grosse Schwierigkeiten entge-

genstehen dürften. Es ist aber nicht die Rede von einem

I
Vergnügen, einem vorübergebenden Kunstgenüsse, wel-

chen wir in Aussiebt stellen ; es gilt eine heilige Sache,

die höchste Aufgabe der so geheiligten Kunst, und wo
diese Gefahr läuft, ist es rathsanier, jeden möglichen An-
gloss zu beseitigen, lieber fortzulassen, was nicht der

Würde des Gegenstandes angemessen ausgeführt werden
kann, als neu hervortretende Bestrebungen nach dem höch-

sten Ziele bin vielleicht schon im Keime zu ersticken und

jede fernere Blülbe und Frucht für immer unmöglich zu
machen. — Die Kircbengesänge Bach's enthalten eine

grosse Menge der trefflichsten Arien Tür alle vier Stim-

men; ihre Herausgabe in einzelnen Sammlungen, würde
sie unternommen, dürfte für das Studium der Kirchen-

sänger, selbst auch wenn sie nicht speciell anf Bach al-

lein bezogen würden, höchst erspriesslicb sein. Der Tenor
ist in ihnen reichlich bedacht. —

Schliesslich gebe ich bier das vollständige Verzeich-

nis* aller ZfacA'schen Cantaten, wie ich sie theils selbst

in Händen gehabt, theils in verschiedenen, mir zugäng-
lich gewordenen Sammlungen in den Calalogen vorge-

. funden habe. Ich habe aie nach den Kirchensonntagea

I geordnet, und zuletzt diejenigen besonders bezeichnet,

denen ich ihre Stelle nicht anweisen konnte. Von eini-

i gen unter diesen Hessen sich leicht durch die Beziehung

: ihres Textes auf die Pericopen auch diese anfinden, wozu
, es mir aber im Augenblicke an Zeit gebrich). — Da die-

ses Verzeichniss, meines Wissens, zum ersten Male ge-

geben wird, so steht zu erwarten, dass manche Bezeich-

nung darin unrichtig sein wird. Ich ersuche jeden Besitzer

ßach'scher Cantaten, besonders der Autographen, das im
nachstehenden Verzeichnisse Unrichtige zu berichtigen,

und das Fehlende zu ergänzen, wozu die geehrte Re-

daction gewiss gerne die Spalten dieser Blätter eröffnen

wird. Erst dadurch würde der Zweck dieser Zeilen

ganz erfüllt werden , welche nur die Absicht haben, auf

die genannten Werke nach Gebühr von Neuem aufmerk-

sam zu machen , und endlich eine vollständige Ueber-

sicht aller Kirchengesänge unseres Allmeisters herbeizu-

l (ihren. —
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Verzeichniss mir bekannt gewordener Cantaten

von Job. Seh. Bach.

1) Nun k«mm der Briden Heiland.

2) Schwingt freudig eueb empor ").

3) Ceutala in Do«. Adr. Christi • 4 Voei e. Stromenti,
D dar. I (Vose'scha Sammlung, 530j.

Zum vierten Advent.

Bareilet die Wege.

Feria 1.

Frrim S.

AaA'v. Ckriiti.

1) Uns i»t ein Kind geboren.

2) Christen ilzet diesea Tag.
3) Unser Mond sei voll Lacken.
4) Gelobet seist da Jeios Christ.

5) Jaaehiet, frohlocket. Oratorium, 6 Theil«.

Kativ. Christi.

1) Selig, selig ist der Mann.
2) Ihr seid Gottes Kinder, und wisset es oioht.

3) Christen wir

Sexagesisma.

1) Leicht gesioate Flattergeister.

21 Erhall ans Herr bei deinem Wort.
3) Weich wie der Regel Bad i

Quin yuagesima »der Estemihi.

1) Jesus nabm zu sich die Zwölfe,
bestück für Leipzig, 1723.)

2) Du wahrer G ott and Dsvids Soba.
3) Herr Jesu Christ, wahr'r Measch and Gatt.

4) Sehet wir sehro kiiiaaf.

5> So gehst du dem» mria Jena bis. (Zweifelhan. Viel-
leicht von Christuph Back.)

(Naeh PSlehm Pra-

Fest ilariae Ferii,

Feria 3. i\«fiV. Ckritti.

1) Sehet, welch eine Liebe.

2) Süsser Trost, mein Jesu kommt.
3) Ich Irene »ich in dir.

StmmUg nmtk fFeihnathte».

1) Gottlob, ano gebt das Jahr aa Ende.
2) Tritt anf din Glnabeasbabo.

Btstkneidamg Christi (.Ycwjanr).

1) Jesu nnn aei gepreiset.

2) Lehe den Herrn meine Seele.

3) Lobo Zion deiaen Gott.

4) Singet dem Herrn ein aeaes Lied.

5) Herr Gott dich loben alle wir.

Sonntag naeh Christi Itesehneidung.

Sehen, lieber Gott, wie meine Felad'.

Epiphanias,

1) Die Könige ans Saha kamen her.

2) Liebster Immanuel, Herzog der Frommen.

Sonntag nmrh Epiphanias.

1) Liebster Jeaa, mein Verlangen.

2) Meioen Jesom lass ich nicht.

3) Mein liebster Jesoa ist verloren.

Sanntag naeh Epiphanias.

Mrtiid Scufter, mein

Dritter Sonntag naeh Epiphanias.

1) Alles nnr nneb Gottes Willen.

2) Herr, wie du willst, so acbick'a mit mir.

3) leb steh' mit einem Faso im Graba.

4) Was mein Gott will, das g'aebah' allzeit.

.Vennlay naeh Eoiphaniat.

1) Jesns schläft , was soll leb boren.

2) Wir' Gatt aicht mit mir diaaa Zeit.

Ii Nimm was dein ist.

2) leb bin vergnügt mit meiaem Glücke.

1) Wie schön leuchtet der Morgeaste

2) Himmelskbaig sei willkommen (Badet sich auch fir
Palmarui

Erstes Osterfest.

1) Der Himmel lacht.

2^ Christ lag in Todeabandea.
3) Kommt eilet und lanfel. (Oratorium.)
4) Sa da mit deinem Monde.
5) Denn da wirst meine Seele. (Die

Ostern überhaupt beaeieboet.)

Osterfest.

Erfreuet euch ihr Heriea.

Otterfest.

Bin Her«, daa aaiaea Jetam liehet.^ im Gediiebtoiis Jeiura Cbrijl.

2) Am Abend aber desselbigeo Tagee.

as Oomisu.

1) Der Herr ist mala getreaer Hirt.

2) Da Hirte Israal's, bore.

3) Ich hin ein gater Hirt.

8
Ihr werdet weinen and healeo.
Weinen,

1) Es ist each gut, daes ich

2) Wn gehest da hin?

Regale.

2) Wnhrlicb ich nage Ba

Ft$t Mariae Heimging.

1) Mit Fried und1) Mit Fried nad Freud' leb fahr' dabin.

2) Errreale Zeit im oeuen

3) leb bebe genog.

4) Der Friede sei mit dir

6) leb

") Diese Cantata steht in der Felix Mendetsiohn'scaca

laag unter dem Titalt Zu Ehren eines Lehrern, and scheint

Exaudi.

1) Lobet Gott In seinen Reichen.

21 Aar Christi Himmelfahrt nllein.

3) Gott rühret nur mit Jauchten.

4) Wer da glaubet und getauft wird.

1) Sie werden euch ia den Bann tban (n min.).

2) Sie werden each ia den fisun tbaa (g. min.), andere
Compositioa.

Pfingsten. Enter Tag.

1) Erschallet, ihr Lieder.

2) Wer onieb liebet, wird mein Wart baltea.

3) 0 ewiges Feuer.

Zweiter Tag.

1) Abo bat Gntt dia Welt geliebet,

2) Brböbtes Fleisch and Blat. (Schclot weltlich , tacb
mit dem Text: „Durchlauchtigster Leopold!")

3) leb liebe den Höchsten von gnnsem Gemülbe. (Mit

einem Coooerte eis Einleitung.)

4) Bleib bei uns, denn es will Abend werde«.

Todj.

1) Br rufet seines Schafen mit

2) Brwüaschtes Frendenlieht.
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1) Gelobet »ei 4er Herr.

2) 8» itt ein trotiig inj vertagt Ding.

3) HSehtt erwüaeehtee Freudenfest. (N«rt dun gedruck-

ten Titel ond Texte bei Etuweiüuoj
Stünnthal aufgeführt.)

Orgel «

1) O Ewigkeil, da Doaerrwnrt.

2) Brieh «lein Hnegrtgen dei

3) Die Elenden weites e«*«n.

4) Wae hilft de« Parpar« Majestät.

1.

Schmücke dieb, o liebe Seele.1)

2) Acb Gatt von Himmel, .

3) Die Himmel eniblea die Ehre
4) leb glaabe, lieber

Sonntag .">. natk Trinitatis

Acb Herr, leb

Jnkannufeit.

1) Freue dich, erliste Schaar.

2) Christ uaaer Herr «am Jordan kam.
3) Ihr Meuchen rühmet Gölte« Liebe.

4. natk Trinitatii.

1) Ich ruf* to dir, Uerr Jn»o ChrUt.

2) Barmhenige« Hers der ewigen Liebe.

3) Ein angefärbt Cemiilbe, von denUeher Trea «ad Güte.

4) 0 Ewigkeit, da Doeeerwort.

IS. nmtk Trinitatii.

1) Wer aar den lieben Gatt Maat waltea.

2) Siehe, ich will viel Piaeber awaeodea.
3) In allea meiaee Theten

.

Sonnten 6. nach Trinitatii.

1) E* ist da« Heil an« kämmen her. (Aoeb fär dea 14.

Sonata* beieichnet.)

2) Vergnügte Rah, beliebte Seelenlwt.

14.

1) Je»a, der da meiae Seele.

2) E« itt niebu geiaade« ae meinem Laibe.

3) Wer Daak opfert.

Sonnt*« ,
*j

)
^rô

,"

b'^^| du d ,ch> afAm Bfn
2) Wa« Gatt Ibot, da« i«t wahtgetban.

3) Jaaebiet Gott in allea Laadeo. (Für alle Zeilea.)

Sannlag 16. nach Trinitatii.

I) Liebiter Gott, waaa werd' leb atarbea. (Edar, «oll

aach in Ddar »ortenden «eia mit

;•)

1)

2) Her« und Muad und Tbat ond

7. natk Trinitatii.

1) Aergre dich, o Seele, nicht.

2) E« wartet ellea aar dich.

3) Wa» will«! du dich betrüben.

8. naek Trinitatii.

1) We Gott der Herr nicht bei an« halt.

2) Ei i*t (tf»»Ki , Menaeb, wa» gat itt.

3) Erfortehe mich and erfahre.

0. iumA Triniiatu.

1) Thue Hechnuog, Donnerwort.

2) Wai frag
1

ieh aaeb der Walt.

3) Herr, gehe aicht ia'a Gericht.

10. naek Trinitatii.

11 Herr, deiae Aagea «eben aaf da« Glaabee.

2) Nimm von nn« Herr, da treaer Gott. (Litanei.) (In

der Jfo-nr'tchea Ao«gabe unvollständig.)

3) Sebaaet dach aad »chet, ob Irgend ein.

11. natk Trinitatii.

1) Herr Je«o Cbritt, da höehatea Gat.

2) Siehe an, daa« dein« Gotte«rorcbt nicht HeneheJei arlri.

IS. natk Trinitatii.

1) Lebe dea Harra , den mächtigen Raaig 4er
(Aach tarn Job«nui»fe»l beieichnet.)

2) Geilt nad Seele »ind verwirrt.

SannutJ IS. naek Triniiatu.

1) Allein tn dir, Herr Jeta ChrUt.

2) Ihr die ihr eacb nach CbrUto nennt.

3) Da aoll.t Gelt deinen Herren lieben.

4) War «ich

Ä

2)

3) Wer
4) ChrUtn* der i*t mein Leben.

17. tuuk Trinäatil.

1) Aeb, liebea ChrUten, aeid getreet.

2) Wer «Ich «elbst ertönet.

3) Bringet dem Herrn Ehra.

18. natk Trinitatii.

\) Gott «oll alleia mein Herta haben.

2) Herr Chriat der eia'ga Gölte«
"

liiftit.

1 1 E« ertob «ich eia Streit.

2) Man ainget mit Freodea.

3) Herr Gott dieb laben alle wir.

4) Siehe e« bat äberwaadee.

19. natk Trinitatii.

r Wo «oll ich fliehen bin.

2) Ich elender Me««eb.

3) Ich will den Kreaulab tragen.

1) Ich geh' and «aebe mit Verlangen.

2) Ach, ich «ehe jettl, da ieb aar Hacnteit gehe.

1) Gott der Herr i«t Sonn'

2) Bin' fe«ta Barg ilt an««

Sonntag 81. naeA Trinitatii.

1) An« liefer Nolb achrei ieb «a dir.

2) leb glaube, lieber Herr, hilf.

99. naek Trinitatis.

1) leb armer Menaeb, ieh SSndenkneebt

2) Wa« «oll ich aaa dir micbaa.

r.o».

95. natk Trinitatii.

1) Falaebe Welt dir Iran Ich nicht.

2) Wohl dem , dar aie

94. naek Trinitatii.

1) Aeb wie nichtig, aeb wie

2) Ich warte aar dein Glücke.

Sonniaa 98. natk Trinitatii.

1) Da Frieden»füret, Herr Jeta Chriitt.

2) E» reistet eacb eia achrecklieb Ende.

86. naek Trinitatii.

Wachet, betet.

Sonntag 97. naek Trinitatii.

Wachet aar, raft na» dia Stimme.

Für all* Zeilen.

leb hatte viel Bekümmernd«. (P.tlm 94 )

Noch beGnden sieb in einer Privatsammlung zq Ber-
lin dreissig CanUten für die Sonnlage nach Trinitatis,

welche nicht einzeln verzeichnet sind, daher es ungewiss
Meibt, ob sieh darunter einige in obigem Ve
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Cantaten ohne nähert Bezeichnung.

1) Paalm : Ana der Tief« rar ich üerr xd dir.

2) Set Lob and Bar dem beehrten Got.
3) O, Jeaa Chritt, meine* Leben* o. «. w.
4) Maine Saele riibast.

6) Widerliche doch der Suade.
6) Lobet den Herrn alle Heiden.

7) Wer Hiblet die Praebl. ;Die Aecbtbeit wird bezweifelt.)

8) Naa Ut dae^ Hell aad dl« Kraft. (Zweiehörig mit Iaatrumentea.

9) Der Herr deekel an Eaeb.
19) Maebe dieb mein Geiit bereit.

II) Gedeake, Herr, wie et ans gebet.

13) Gottea Zeit in die allerbeste Zeit
13) Weichet aaa beträbte Sebatlea. (Welllieb.)

Ii) Dan Gerechten mau da« Licbl. (Coenlaliou-Caalaie.)
15) Ch riete, da Lama Gatte*. (Chor.)

16) Da« ist ja gewiulich wabr.
17) Gatt der Botnang erfülle Eaeb. (Conlruatieni - Caalate.)

18) Gott Ul oasre Zoverticht, wir vertraoea. (Traoeega-Cantale.)
19) Gott , wie deia Käme.
20) Gatt , naa lobet dieb ia der Stille. (Coacerto aaf die Ralba-

wähl an Leipzig.')

2t) leb babe aeine Zoveraiebt.

32) Labt iba mit Hera «ad Meede.
23) Mein Gott wie lang a. a. w.
24) Nor jedem da* Seioe.

25) O Wanderkraft der Liebe.

26) Schlage deeb gewfiaeehte Stande. (Altarie mit Glockea, tiebe

FvrktC* Lab«« Doch':)

Nachrichten.
Leipzig. Herr Dr. R. Seht/mann bat die Redaction

der neuen Zeitschrift für Musik niedergelegt, und Herr
Oswald Lorens dieselbe vom 1. Juli an übernommen.

Frankfurt , den 19. Juni 1844. Gestern war für

nnsere Oper ein wichtiger Abend, da Herr Gundu von
Wien zum ersten Male sang, und zwar als Jäger im
Nachtlager, eine der besten Partieen Puehekt. Aber trotz

der Coterie, trotz aller Pactionen pro et contra ging des
jungen Sangers Talent siegend hervor, und es ist jetzt

nur eine Stimme, dass, wenn er gehörige Routine haben
und erst einmal warm werden wird, er uns keinen sei-

ner Vorgänger vermissen lässt. Gundy't Stimme Ut vom
edelsten Klang, sein Mezza voce ungemein gefällig, und
die ganze Scala trägt vom grossen A bis znm eingestri-

chenen At einen und denselben Cbaracter. Dabei ist sein

Forte voll, und das Piano erreicht den letzten Mann anf

der Galerie. Die Höbe ist leicht, frei, ohne geklemmt
werden zu müssen, sicher, und die Aussprache sehr deut-

lich. Lebrigens ist Gundu auch ein schöner Mann; das

bleibt stets ein offener Empfehlungsbrief.

Dass der Gesangvortrag und das Spiel noch zu wün-
schen übrig lassen, mag anf Rechnung einer noch unvoll-

endeten Schute, aber auch auf Rechnung der Befangen-
heit kommen, mit welcher Gundu unter solchen Anspielen

auftreten musste. Dooh ist Prankfurt ganz der Ort, wo
er zum Fortschritt gestachelt wird, Uebmig und ein tüch-

tiges Repertoir bekommt. Wenn Guhr ihn schult und —
zugleich beschützt, so ist der Mann geborgen, und kann,
wenn er was Tüchtiges gelernt bat, wie seine Vorgän-

ger anf» hohe Pferd steigen, and sieb mit den dankbar-

sten Gefühlen von der Welt — bei Hofbühnen engagi-
ren lassen. Wir sind das schon so gewohnt, dass wir es
nicht anders mehr wissen.

Den historischen Theil zu berühren, so ist Gundu
tief in Ungarn geboren und von sehr guter Familie. In
Peslh hat er vielseitige literarische Bildung erhalten, in

Wien unter dem Einfluss eines Italieners studirt, bis der
deutsche Hauter das Metall seines Organs riehliger bear-

beitete. Durch Diesen aufmerksam gemacht, unterhan-
delte Guhr schon längst mit Gundu, als Pischek die erste

Miene machte, fortzugehen, reiste darauf (im Mai) selbst

nach Wien und engagirle ihn. C. G.

Hamburg, im Juni. Auber's komische Oper: Des
Teufels Antbeil. ging hier im Janaar in Scene. Die Mu-

|
sik für sich allein kann wenig Interesse erregen und nur

, eine in allen Theilen ausgezeichnete Ausführung — die
I bei den Sängern auch zugleich ein bedeutendes DarsteU

longstalent erheischt — kann dieser Oper eine günstige

Aufnahme versebaffen. Sie fand hier weuig Anklang und
ist nur einige Male wiederholt worden. Mad. Fehrin-
ger — früher Dem. ffilhuhn — leistet als Carlo An-
erkennungswertbes. — Mit grosser Spannung sab man
IVagner $ -. Cola Rienzi enlgegegen, welche im März Statt

fand. Die Directum des Stadllbeaters balle filr dieses

Werk die ausserordenllichsten Mittel aufgeboten. Der
Mannerchor war mit 50 Personen von den Sängern des

Militärs verstärkt, das Orchester war vergrosserl und auf
der Bühne im dritten Acte noch ein besonderes Orchester

\ von Blechinstrumenten aufgestellt. Auch die äussere Aus-
staltung — Decorationen, Costüme, Tanz u. s. w. —
war sehr splendid. Besonders verdient aber hervorgeho-

ben zu werden, dass der Componist eingeladen wurde,
die Hauptproben und ersten Aufführungen seines Wer-
kes persönlich zu leiten, und man also eine der In -

j

tenlion des Tonsetzers möglichst entsprechende Ausfüh-
i rong erwarten durfte. Ceber das Werk selbst sind schon

|

verschiedene, von einander sehr abweichende Stimmen
laut geworden. Dass es eine der bedeutendsten Erschei-

nungen der Gegenwart ist, möchte wohl schwer in Abrede
zu stellen sein , wenn man nur Vorurlbeil oder Partei-

lichkeit bei Seite setzen will, so wie auch dass dasselbe

1 aufs Evidenteste des Verfassers Beruf zur dramatischen

Comnosition darlhut. Wagner bat allerdings dem Zeit-

geschmack« Zugeständnisse gemacht, und zwar zuweilen

mehr, als recht und billig ist; es ist aber auch nicht zu

verkennen, dass sieh durchweg ein Streben nach dem
Besseren und Edleren in der Kunst herausstellt, nnd dass

er dazu mit den erforderlichen Kenntnissen ausgerüstet

ist. Die Musik zu Cola Rienzi ist fast durchgängig schön

characteris lisch gehalten und besonders in den Chören
und einigen Recitativen wahrhaft grossartig. Mit beson-

derer Vorliebe sind die beiden Partieen des Cola Rienzi

und des Adriano behandelt und es ist nur zu bedauern, dass

die übrigen Partieen dagegen so Stiefmütterlich bedacht

worden. Ausführlicheres über diese Oper behalte ich mir

vor. Das im nächsten Monat zu erwartende Gastspiel des

Herrn TichaUchek wird Veranlassung geben, diese Oper
mit erneuerter Sorgfalt dem Publicum wieder vorzuführen,

da durch diesen mit Recht so boebgefeierten dramatischen
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GeMDgkün»iler die Hauptparlie in derselben wohl erst tu

ihrer völligen Bedentang gelangen wird. Wenn man un-

serm Herrn IVurda auch nachrühmen muss, dass er mit

Eifer sein Möglichstes für diese Rulle gelban hat, so ist

doeh auch nicht zu leugoen , dass er sie in den Haupt-

tbeilen nur ungenügend zu lösen vermochte, tbeils weil

die Partie ihm zu hoch liegt, und sodann, was in dersel-

ben ein Haupterforderniss ist, grosse Virtuosität im Vor-

trag des Recilatirs verlangt wird, und letzterer war nie

Wurtlas starke Seite. Besonders gut wurden aimmtlicbe

Chöre ausgeführt, so schwer und anstrengend sie zum
Theil auch sind. Hier muss ich noch besonders des Cho-

res der Friedensboten zu Anfange des Acts gedenken. Die

Idee ist eben so eigentümlich und sebön, als die Aus-

führung derselben dem Componislcn ausgezeichnet gelun-

gen genannt werden muss. Das Orchester verdient gleich-

falls die lobendste Anerkennung. — Die ersten Auffüh-

rungen der Oper allhier fanden bei gedrängt vollem Hause

unter vielem Beifall« Statt, und es wurden dem Compouisten

alle üblichen Ehrenbezeugungen , als da sind : Hervor-

ruf u. s. w., im reichen Maasse zu Theil. Die Oper ist

bis jetzt nur sechs bis sieben Male gegeben worden, da in

letzter Zeit ungünstige Umstände die Vorführung der-

selben verhinderten. — Eine andere hier neue Oper
war Lucia di Latnmcnnoor von Donisetti. Die vortreff-

liche Ausführung verschaffte derselben eine so ausseror-

dentlich günstige Aufnahme, wie man wohl keineswegs

erwartet balle, zumal diese Oper früher hier, bei Anwe-
senheil der italienischen Operngesellschaft des Signor Ma-
rineiii , fast durchgefallen war. Dem. Evers ist in der

Titelrolle ausgezeichnet und es muss dieser vortrefflichen

dramatischen Gcsangkünsllerin hauptsächlich zugeschrie-

ben werden, dass die Oper so sebr gefällt. Herr Wurda
ist als Edgardo ebenfalls zu loben, so wie die übrige Be-

setzung der Oper zufriedenstellend. — Btum's anspruch-

lose, freundliche Operelle: Mary, Max und Michel wurde
beifällig aufgenommen, ist bis jetzt aber nicht wiederholt

worden.— Wena auch nicht zum Bereiche der Oper ge-

hörend, so ist hier doch noch der Aufführung des bhaket-
peare'tchtn Sommernachlslraumes im Thealer zu gedeu-

ken, und das wegen der genialen Musik von Mendelssohn.

Ich für meinen Theil muss aufrichtig bekennen, dass mir
diese Musik das Liebste ist von Allem, was Mendelssohn
bis jetzt der Kunstwclt geschenkt hat, und dass es mir

fast unmöglich erscheint , wie überhaupt die Aufgabe,

welche hier dem Tondichter gestellt war, vollkommener
zu lösen wäre. Freilich gab es auch hier Leute, die mit

gelehrILbuender Miene den Kopf schütteilen und die Mei-

nung laut werden Hessen, Mendelssohn bitte sich in den
Shakespeare'tchtu Geist nicht so recht hineindenken kön-
nen u. s. w.) dagegen waren aber alle — Künstler und
Kunstfreunde — , die die Fähigkeil haben, eine solche

hücbpoeliscbe und tiefdurchdachte Musik, wie die hier in

Rede stehende, zu würdigen, von derselben im höchsten

Grade entzückt. Die Ausführung war in jeder Hinsicht

gelungen zu nennen, und gereichte dem hiesigen Orche-

ster and seinem Leiter zur wahren Ehre, denn sie be-

wies, dass jeder seine Aufgabe begriffen balle und sie

mit Lost ui Liebe zu lösen suchte. -
Von den Opernsängern und

den lelzten Monaten allhier gastirlen,

Herr Moriani und Dem. Rotetti genannt zn werden. Sie

sangen bei erhöhten Preisen und mit glänzendem Beifall

vier Mal, nimlich in Lucrezia Borgia und Puritaner, und
einzelne Scenen aus Lucia di Lammermoor und Linda di

Cbamounix. Bei erstgenannten Opern konnte die Mitwir-

kung des hiesigen Opernpersonals, welches deutsch sang,

während die Gaste ihre Partieen italienisch ausführten,

eben keinen günstigen Eindruck machen. Herr Lehr
maehte jedoch eine rühmliche Ausnahme, und führte seine

Hülle, da wo er mit den Gästen zugleich zu wirken hatte,

in italienischer Sprache aus. Wenn Herrn Mor
mit Recht der Vorwurf der Einseiligkeit trifft,

man doch jedenfalls ihm einräumen , dass er i

Genre Vollendetes leistet und dass er mit seiner Stimme,
die freilich schon gewaltig im Aboebmen ist, in Folge

seiner trefflichen Gesangmelhode noch bewundernswürdig
zu effectuiren verslebt. Dem. Rotetti besitzt zwar viele

Kehlenfertigkeil , hat aber nur eine spitze und dünne
Stimme und ist als dramatische Sängerin nur unbedeu-
tend. — Herr Hirsch vom Breslauer Theater gastirte

ohne erbeblichen Beifall. Die Stimme ist gut, die Ausbil-

dung aber lückenhaft, und seine Darstelluogsweise lässt

sehr zn wünschen übrig. — Herr Gerstel vom Stuttgar-

ter lloftheaier ist als Buffo engagirt worden, bat aber

auch im Schauspiel mitzuwirken. Seme Debülrollen : Doetor
Bartolo im Barbier von Sevilla, Leporello im Don Juan,

Schlosser im Maurer, Valentin im Verschwender fanden
nur gelheilten Beifall. Letztere Rolle war ohne Zweifel

seine beste Leistung, und es wird Herrn Gerstel hoffent-

lich schon gelingen, sich die Gunst des Publicums zu er-

werben. — Herr Rötlicher von Berlin gab im Mai hier

einige Gastrollen — Don Juan, Graf im Figaro, und Cas-
par im Freischütz — welche aber keinen sonderlichen

Anklang fanden. Die Stimme scheint schon sehr im Ab-
nehmen zu sein und sein Vortrag ist nicht frei von Manier.

Im Spiele leistet er bekanntlieh recht Tüchtiges. — Viel

Aufsehen machte Herr Draxler aus Wien mit seiaer rol-

len, und in der Höbe besonders schönen Bassstimme, so
dass der allgemeine Wunsch laut wurde, ihn für Ham-
burg gewonnen zu sehen. Auch soll demselben ein Euga-
gemen tsantrag mit 10,000 7//ß. oder 4000 preussisebe

Thalern nebst zwei Monaten Urlaub jährlich, gemacht wor-
den sein, welcher aber refusirt wurde. Eine vorzüglich ge-

lungene Leistungwar sein Marcel in den Hugenotten. Lebri-

gens darf man Herrn Draxler keinen vollendeten Künst-

ler nennen, wenn gleich seine Leistungen schon sebr be-

deutend sind und von grossem Talente zeugen. -— Herr
Schmidt aus Leipzig hat ebenfalls eine Zeit lang gaslirt

nnd, wie man sagt, auf Engagement, das aber bis jetzt

sich nicht realisirt bat. Im Ganzen fand derselbe eine

ehrenvolle Aufnahme. Schade, dass die Stimme sehr im
Abnehmen ist, und es ihm daher sehr schwer wird, das
hiesige grosse Haus gehörig auszufüllen. Dass Herr
Schmidt in Cornet's frübern Glanzparlieen, die hier noch
im lebhaftesten Andenken sind, aultrat, war für sein Gast-

spiel sebr ungünstig. — Eine Dem. Löwe (Hamburgerin)
machte als Donna Anna im Don Jnan nicht ohne Glück
ihren ersten theatralischen Versuch. Die Stimme ist ans-
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dang begriffen. Sie ist eine Schülerin der hiesigen Ge-
sauglebrerin Dem. Deüevie und macht ihrer Lehrerin

Ehre. Das Spiel zeugt ebenfalls von hübschem Talent.

Auch die in früheren Berichten schon erwähnte Novize

Dem. Beer ist mit gutem Erfolg als Romeo aufgetreten. —
Lortaing'* Wildschütz ist die erste Oper gewesen, die

sieb die Tantieme erworben bat, welche aber leider nicht

bedeutend ausgefallen' ist, da das Haus sehr schwach besetzt

war. — Beethoven'* Pidelio ist in Folge des bingagements

der Dem. Even wieder aufs Repertoir gekommen. Mit

Ausnahme der Dem. Evers, die in der Titelrolle — wenn
gleich sie sie erst hier studirl bat — sehr Bedeutendes

leistet, war die Ausführung mangelhaft. Die Oper wurde
nur ein Mal wiederholt wegen der Urlaubsreise der Dem.
Evers, Jetzt ruht sie leider wieder. — Dem. Jazede ist

zu Ostern abgegangen. Die Direction wünschte zwar
diese Siingerin zu behalten, ein abgeschlossenes Engage-

ment in Leipzig verbindert aber Dem. Jazede, darauf

einzugeben. Jetzt heissl es wieder, sie werde nicht nach

Leipzig gehen und von Neuem bei der hiesigen Oper an-

gestellt werden. — Herr Perlgrund, ein Tenorist mit

einer sehr hübschen Stimme, aber so ungebildet und un-

musikalisch in jeder Beziehung, dass er sich stets die

gröbsten Versehen zu Schulden kommen liess, ist — wie

man es in der Theatersprache zu nennen pflegt — durch-

gegangen. Weder Direction noch Publicum werden es zu

bedauern haben. —
Concerte gab es hier gegen Ostern in grosser Menge.

In pecuniärer Hinsiebt sind sie fast durchgängig sehr

schlecht ausgefallen, nnd mancher Künstler bat noch be-

deutend darauf zahlen müssen. Wegen der grossen An-
zahl möge hier nur derer Erwähnung geschehen , die in

künstlerischer Hinsicht besonders zu beachten sind. —
Statt der gewöhnlichen vier fanden dieses Jahr nur zwei
philharmonische Concerte Statte Es kamen darin zur Auf-

führung: Beethoven'* vierte und achte Symphonie; die

Ouvertüren zu Faust, Wasserträger und Eurvanlbe; Scherzo

und Trio aus einer neuen Symphonie (siehe weiter un-

ten) von v. Roda; Gesangvorträge von Dem. jErer* und

Dem. Jasede, und Salonvorträge von dem Violinvirtuosen

Gulomy und den Pianisten Friedrich (siehe unten) nnd

Behrens. Letzterer führte Beethovens Clavirrconcert in

C nioll aus , eine Aufgabe , der der Execulant in keiner

Hinsicht gewachsen ist. Sehr tüchtig wurden die Instru-

mentalsachen ausgeführt, namentlich die Ouvertüren. —
Der berühmte Violoncellist Sertais gab zwei leider nur

wenig besuchte Concerte, machte aber Furore, wenn gleich

es hier auch wieder Philisterseelen gab, die recht viel

zn mäkeln hatten. Dass Servais als ausübender Künstler

zu den Corypbäen seines Instruments zu zählen ist, wird

ihm wohl kein Vernünftiger streitig machen wollen und

können. Auch als Componist siebt er bedeutend über dem
modernen Virtuoseuthum. — Der Pianist Herr Carl Evers

gab mit ehrendster Anerkennung ein Concert, worin er

sowohl als ausübender, wie als schaffender Künstler Be-

weise ausgezeichneter Tüchtigkeit ablegte. — Herr v.

Bodo veranstaltete ein Coorert, worin er unter mehre-

ren eigenen Composilionen auch eine neue Symphonie von
Aufführung brachte, woraus das Scherzo schon

Herr ». Roda verrät« in der Symphonie ein sehr beach-
tenswerlhes Talent zur Instrumentalcomposition, von dem
sich bei höherer Ausbildung Bedeutendes erwarten lässt.

Auch als Pianist zeigte er sich in einer Fantasie, für zwei
Claviere, wenn gleich mit weniger günstigem Erfolge.—
Herr Friedrich, der sich ein Schüler Chopins nennt,
gab zwei Soirces musirales, spielte im philharmonischen
und in einigen Privatcoocerten nnd pröducirte sich zu-
letzt noch im Thalia -Theater, ohne besondern Beifall zu
erringen. Seine Leistungen — mehr Salon- als Concert-
spiel — zeichneten sich vor denen eines tüchtigen Dilet-

tanten durch nichts aus. Am Meisten gefiel der Vortrag
einiger Nocluruo's von Chopin ; dagegen wollte die Aus-
führung eines Quintetts von Dtusek und des Concert-
Stücks von IVeber durchaus nicht ansprechen. — Herr
Capellmeisler Krebs veranstaltete für die Freimaurerloge
ein Privatconcerl, das überaus stark besucht war und den
allgemeinsten Beifall fand. Unter Anderem wurde eine
neue Canlate für Männerstimmen von Ereb* und der
erste Salz einer Symphonie von E. Marxsen sehr ge-
lungen ausgeführt; eben fallsSpontims Ouvertüre zu Olym-
pia, eine Licblingspiece des Dirigenten. — Herr Grund
rührte in einem Concerte zum Besten des Kirchenbaues
sein vor vielen Jahren schon componirles Oratorium

:

Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu auf. Es war eine

recht gelungene Ausführung, wobei die Mitwirkung der Or-
gel bei den Chören einen vortrefflichen Effect machte. —
Der wohlrenommirte Violinvirtuos Herr Hemmers und der
Pianist Herr G. Schumann von Berlin gaben vereint ein

Concert, worin sie sieb Beide als tüchtige Künstler zeig-

ten. — Herr Concertmeisler Carl Müller aus Braun-
schweig liess sich mehrere Male im Tbalia -Theater in

den Zwischenacten des Schauspiels hören und bewährte
seinen gefeierten Künstlernamen wiederum aufs Beste. —
Die Geschwister Mtlanollo haben im SLadttheater zehn
oder gar eilf Concerte gegeben mit stets gleich glänzen-

dem Erfolge. Die Leistungen dieser so hochbegabten Kin-
der sind in diesen Blättern schon öfter ausführlich ge-

würdigt worden, und so will ich nur bemerken, dass sie

auch hier diejenige Anerkennung gefunden haben, welche
solchen seltenen Erscheinungen in der Kunstwelt gebührt.

Wer aber in ihren Leistungen die höchste Vollendung

sehen will , der bat in Sachen der Kunst gewiss kein

compelenles fürtheil. Besonderes Interesse erregle der

Vortrag eines Concerls von Vieuxtemps, einer Composi-

üon , die dem Besten , was für die Violine geschrieben

ward, an die Seite zu stellen ist. Vielseitig hörte man aber

tadelnde Stimmen, dass die Milanollo's sich im Vortrage

desselben willkürliche Veränderungen — namentlich Aus-

lassungen — zu Schulden kommen lassen. — In dem
Concerte des talentvollen jungen Violinisten v. Königs-
löw kam auch eine Ouvertüre von Leonhard zur Auf-

führung. Der Componist erwarb sich vor einigen Jahren

beim Norddeutschen Preisinstitut für classische Clavier-

compositionen einen Preis für eine Sonate. Er war zu-

fällig anwesend und dirigirte sein Werk selbst; die Ouver-

türe ist ein sebön erfundenes, tüchtig gearbeitetes und
mit Geschick instrumenlirles Musikstück, das wobl ein

ganzes Dutzend anderer Opernouverluren aufzuwiegen
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Ankündigungen.
Im Verlage der Unterzeichneten ist so (eben er-

schienen :

Souvenir de tu Sirene.
Fanluisic pour Ie Piano

Fr. Kalkbrenner.
Op. 180. Preis 25 Ngr.

Leipaig. den iO. Juli 1844.

<* Härtel.

Neuere Werke für das Pianoforte
im eleganten Style

im Verlag von Breltkopf «fr Härtel in Leipzig,

L'lioplu, F., Allegro de Coacert. Op. 40. 1 Tblr. 0 Ngr.
Halladv. Op. 47. 84 Ngr.
Ii Noctorae.. Op. 48. 87 Ngr.

Op. 49. 1 Thlr. 6 Ngr.

Op. 32. i Tkir.

«. Op. 33. 1 Thlr.

Scheno. Op. 34. i Tbl*, 3 Ngr.

Czern?, C, FaoUui« «ur Fidelio. Op. 601. 1 Thlr.

Ilöhler, Tb., 8~" grnnde VaUe brillante. Op. 47. 1 Tblr.

Fantattie sur Sapbo de Pacini. Op. 40. 1 Tblr. 10 Ngr.

Eckert, C, IS Characlentäckc. Op. 17. Ii Heft«, a 83 Ngr.

Franh, K., Albam. Op. 3. 1 Tblr. 10 Ngr.

Heller, Fnntai.ic »or Charles VI. Op. 37. SO Ngr.

ta-.riee brillante nr Charte« VI. Op. 38. Iii Ngr.

Heimelt, .4., Impromptu. Op. 7. 3 Ngr.
Pcntec fugiliTr. Op. fl. 7i Ngr.

— — Scherzo. Ou. 0. 13 Ngr.
— — Rouiance. Up. 10. 7J Ngr.

Yari-t. deCoucerttnr. Robert lcDiabte.Op.il. ITblr.lONgr.

Hrn. II., Grande FauUisie et Varia*, rar: L'Eliair d'amorc.
Op. IIS. 20 Nur.

— — Gr. Duo brill. »or: L'Klitire d'amorc. Op. 113. SO Ngr.
— — Gr. Kautaiaie aar: Lintia di Cbtmounix. Op. 136. I Tblr.

— — 3 DiecrtistcaMas «or: Dom Seba«liea. Op. 130. No. 1. 3.

3. ä So Ngr.

IHornemann.E., ISCaprlc«. Op. 1. Lir. 1—4. a SO Ngr.

Kalkhreianer, F., La Craial« et l'Esperaace. Rondo. Op.
130. 83 Ngr.

— — Variation» «nr nnc pco.ee de Belli ni. Op. 131. Sil Ngr.
— — Le Foii. Scenc dramaliiiue. Op. 136. 23 Ngr.— —

. Pcom»s fugilire». Op. 138. 23 Ngr.
Gr. Fant, et Var. brill. Ion N.rma. Op. 140. 1 Tblr.
Souvenir de Guido et Giac*ra. Fant, brill. Op. 14a. 1 Tblr.
I/Angc deeba. Grande Faataitie aar nnc mclodie de A. Vo-

gel. Op. 144. S3 Ngr.
Fant, en forme de Rondo «an LeLae de« Fe.«. Op. 130. S8*Ngr.
Gr. Fanlauic «ur le Cor de« Alpe« de Proeh Op. 147. 23 Ngr.
Fant, et Var. brill. «uri Le Roi d'Yvelol. Op. 105. 23 Ngr.
Gr. Fant, de Bra,oore. Mi. Cbarle« VI. Op. 163. 1 Tblr.
FanlaUie brill. ««, la Romane«: Le Iii de I« Vierge de

Op. 170. 1 Tblr.

8 Ngr.

KiilTei-ath,

F

F., La femme da man». Pen»«« faCiti«e.

Op. 1. SS* Ngr.

mann, » . - .-mriui.ic de Beethoreni arr. SO Ngr.
3" Sinfonie C moll de Bertboren arr. 2 Thlr.

0"*- Sinfonie paaleralc de Beethoven arr. S Tblr.

Lieder ran Mendelssohn Bartboldy arr. No. I. Aaf Flügrln

de« Gelange«. 10 Ngr. No. S. Soar.tag.lird. 7* Ngr. No. 3.

Reiaelied. IS* Ngr. No. 4. Nene Liebe. 10 Ngr. No. 8. Erik-

liagalied. 13 Ngr. No. 6. Wiaterlied. Saleiha. 10 Ngr.

Meaalelaaeliii Rnrtholdr, F., *™ Coacerto Dmoll.
Op. 40. 1 Tblr. SO Ngr.

Oeborne, Fant, brill. «or la Vau« de« Treite. Op. 32 22* N S r.

FanUisie brill. «ur , U La« de. Fee«. Op. 33. 17* Ngr.

Richter, E. F., 3 Romanaen. Op. 17. 17* Ngr.

HuMrnliMin, J., 4 Ramance«. Op. 14. 17* Ngr.
— — Morccau de Salon. Romaoce. Op. 13. 13 Ngr.

Schumann, H-, 3 Romanien. Op. 88. 1 Tblr.

Hehunke, Ii., Vnriat. caae. aar U Vake faaebre de Fr. Scbo-

bert. Op. 14. 1 Tblr.

Thalbrrg, FaataUie «ar: MoIm. Op. 33. 1 Tblr. 10 Ngr.

Faataiii« «ari Obere«. Op. 37. 1 Tblr. 10 Ngr.
Faalaisk aar. Uoaoa del Lage. Op. 40. 1 Tblr. 10 Ngr.
Grand Caprice »ort Cbarle» VI. 1 Tblr.

Faataitie »ar . Locrezi. Bargia. Op. 30. 1 Tblr.

ide. Op. 3i. 1 Tblr. 10 Ngr.

Vom», C, Eiaacemrat. Rbapaadie de Coacert. Op. 33. 18* Ngr.
Remini«ee»e> de Gnili. Teil. Fanlaiaie et Varial. de bra-

ronre. Op. 30. 1 Tblr.

Morccan de Coacert. Varial. aar aa tbeme fav. Op 47.
SO Ngr.

Wieck, Clara, Scberzo. Op. 10. SO Ngr.

WlelhorNUt (le Comtc), 8 Nocturne*. Er moll. De* dar.

Op. 11. 13 Ngr.
Ballade. Bmoil. Op. IS. 18* Ngr.

Weltr, E., Grande Valoe «ar: Cbarle« VI. Op. 88. 13 Ngr.

Im B erlage von Fr. HofnielMer in Leipaig
närhtlen« mit Eigrnlaumsrecbt i

Franthommt, Aug., Feolaisie «ur de« Motif» de Semira-
mide de Rastini ponr \ ioloncclle avee Ae
«Ire ou de Piaaoforlc. Op. 31.

Verkauf einer Cremoneaer Amatl - Geige.
Eine in hiesiger Gegend »eil langer denn 83 Jabren rühm-

iicbit bekannte .4m alt - ii e igt «on aoa.rrordenllicb schönem
Ton Ul mir ßtr den XcltourTÜ eoa 83 Stuck LtnütTw «am Ver-
kauf übertragen. Auf einem altca im Innern befindlichen gedruck-
ten Zell rl «lebt: Nicolana Amaliua Cremonien : Hicronjrmi filii

Antonii Nepo* feeit Ao. 1030." Da* Corps« Ut 13* Zoll rhein.

lang, nnten 7* Zoll and oben 0> Zoll breit. Der Hai* i«t 9 Zoll
laag and ganx neu. I>a« Aeuuere de« ganzen laslrumeata Ut g»t
and dasselbe wobt erhalten. Daxa grhört eia braan polirier rerv
»ctilicksbari-r llulilinsten. (Za verwechseln i«l die* la.lrumcnt je*
doch nickt mit der ror eiaigen Monaten in diesen Blättern für
600 Tblr. in Golde «um Verkauf geatellten Shnducgrii • Gtig* , im
Betitle des hiesigen Inttrumenteamachen XorAmmw.)

Briefe und Gelder erbitte ich mir portofrei.

I, im Juli 1844.

F. A. Helm, B«

Druck und Verlag von Brtiikopf und Härtel in Leipzig und unter deren Veranlworlüchkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 17«" Juli. M »9. 1844.

I Uener ilen »ihren Endzweck und Werth der Mniik, mit Berog auf „Narlotljrbe ConipoBijtrn.*' — Rternrion. — iSatknek-
f«.. Auf Berlin. MusikAulTabraageD der kooigl. Aradenie tu Berlin. Au* KSoigtbrrg. - Fnüilettn. — Ankündigmgen.

Veber den wahren Endzweck und Werth
der Musik, mit Bezug auf „Narkotische

Componisten .

"

Voa C. KiiiiiIt.

I.

,,'airae U musiqiie de PaeViello, eile me lierer dou-

cemeat; »o» nccompagnemeas »nnt «rop fori»?"

Napoleon tu Cherubini.

,,V»n» Voatrs one »»«iqne nai ne vom cnpecbe pnt

d« louger nnx affiirei 4» IVlit."
Vherubini lu Aapoleon.

Es gebort mit zu den auffallenden , nicht wobl zn
enlrälbselnden Erscheinungen und Zeichen unserer Zeit,

dass sie — während sie doch in manchen andern Dingen

dem entschiedensten Materialismus huldigt, wahrend ihr

Sinn allen überspannten, des positiven Grundes und Bo-

dens ermangelnden Phantastereien, allem m genanten idea-

listischen Wesen abgewandt, und nur auf das Practische,

Reelle, Solide gerichtet ist, — in der Kunst, namentlich

aber in der Musik, immer noch — merkwürdige Idio-

synkrasie! — eine Uebcrschälzung und Ueberscbweng-
liebkeit, einen an Wahnsinn grenzenden Enthusiasmus

an den Tag legt, der mit der nüchternen, gesunden Ver-

nunft schlechterdings unvereiubar ist und daher auch dem
kühlen besonnenen Menschen, der Alles in der Welt nach

seinem wirklichen wahren Werth und vom gehörigen

Standpnnct aus betrachtet, nolbwendig lächerlich erschei-

nen und beroilleidenswertb vorkommen muss.

Aber auch von keiner Kunst sind seit Menschenge-

denken über ihre Erhabenheit, Würde und Göttlichkeit,

über ihre himmlischen Eigenschaften und übernatürlichen

Wirkungen irrigere und übertriebenere Begriffe, mehr über-

schwengliche Hyperbeln verbreitet worden, als gerade

ober die Musik. — Was ist z. B. von Shakespeare, Lu-
ther bis auf Beethoven, Jean Paul, Hoffmann, Bettina')

u. A. nicht Alles über die höbe Bedeutung dieser Kunst

gefabelt, geschwärmt und zu Tage gefordert worden :
—

„Musik sei eine durchaus selbständige, die wunderbarste

und geistigste Kaust, indem sie ans auf ihren Schwingen
in das Reich des Unaussprechlichen, Lebersinnlichen hin-

') Freilich gebären fast »He die hier Gensnnten tur Categnrie

jener Nataren, die von Hippel (i. „Kreut • nad Qurrziige"
n. t. w.) in der Art beteirhatt, da« bei ihnen „die Pbanta-
aie über den Veritaad obgesiegt." —
46. Jahrgang.

Übertrage, in jene Region, die dem beschränkten und be-

schränkenden Wort ewijr unzugänglich und verschlossen

sei; sie bleibe es nicht dem Tone, snndern vor seiner

Zaubergewalt erschlösse sie all' ihre Wunder und Herr-

lichkeit ; und wo sich die Poesie als unzulänglich erweise, da

entfalte und bethitige die Musik erst recht ihre Macht."—
Oder ferner: „Musik sei zunächst um ihrer selbst wil-

len da, brauche niebt erst zünftig zu werden, um bür-

gerliche Aulorisatinii zu erhallen und um sich gleichsam

über ihre Berechtigung zum Dasein auszuweisen ; — Mu-
sik habe keinem andern Nebenzweck dienstbar und lebns-

pOichtig zu sein, als vor Allem dem, ihre innerste We-
senheit durch das vermittelnde Organ irgend einer musi-

kalischen Meosebennatur melodisch - harmonisch auszuströ-

men, und wenn sie bei den verschiedenartigsten Anläs-

sen, Orten und bei den heterogensten persönlichen Zu-
ständen und Verbältnissen : — in Kirche und Theater,

in Frieden and Krieg, bei Held und Hirt, Kind und Greis,

in Lust und Leid, in Lieb' und Hass — sich wirk-

sam and mächtig eingreifend erweise, so spräche dies nur

für ihre allumfassende Natur, für die Universalität der

Musik, nicht aber sei dadurch ihre Bestimmung von Haus
ans für Erfüllung irgend eines hier angedeuteten sprciel-

len Zweckes erwiesen.** —
In Folge dieser chimärischen Ueberlreibungen, deren

völlige Unnahbarkeit und Excentricilät zu sehr in die

Augen fällt, als dass sie erst erwiesen zu werden brauchte,

bat sich bei fast allen Tonkünsilern, namentlich aber bei

den selbst producirenden Musikern von nur einiger Be-

deutung eiu dermaassen starkes Selbstgefühl festgesetzt,

bat sich ihrer eine so wichtige Meinung, ein solches Hoch-

gefühl und ein Stolz auf ihre sogenannte ,,hnhe Mission"

bemächtigt, dass der gemeine, schlichte Menschenverstand,

der, wie gesagt, den Werth jeder Sache nach dem we-
sentlichen, dadurch erzielten Zweck, nach ihrem nahen

und bestimmten Nutzen bemitst, niebt umhin kann, mit

Hohn auf solche, den Stempel der Absurdität »n sich tra-

gende Verirrnngen zu blicken and daran , als an einer

schneiden und verwerflichen Ueberhebung über das Niveau

des Gewöhnlichen, gerechtes Aergerniss zu nehmen.

Mit, wenn auch noch so gerechter, aber fmchl- nnd

tbatlos in sich verkochender Entrüstung allein ist aber

noch nichts gebessert, lieber gleich dem Uebel selbst mu-
thig auf den Leib gerückt; es müsste wunderlich zuge-

hen, wenn das Gewicht folgender Einwürfe jene Kunst-
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lerhoffahrl und Verblendung nicht in ihren Grundpfeilern I

zu erschüttern und an der Warzel anzugreifen ver-

möchte !
-

Vor allen Dingen : wo und wodurch ist denn irgend

jemals bewiesen worden, dass, — während in der Welt
Alles seinen beslimmten Wirkungskreis angewiesen er-

hallen hat
,

irgend einem Zwecke dienstbar seio musa
(und zwar werden Werth und Bedeutung jedes Dinges

immer je noch der Grösse des erstem und der Wichtig-

keit des lettlern abgewogen) — die Musik allein dieser

Dienstbarkeil, dieses linpost's, dieser Milbelheiligung an

irgend einem Endzweck enthoben sei? — Dies behaupten

zu wollen, hiesse ja die Musik für eine stumme, über-

flüssige Taste in der Wellclaviatur erklären ! —
Haben wir somit die Ueberzeagung gewonnen, dass

Musik ohne irgend einen bestimmten, sinnlich palpabeln

Zweck nicht gedarbt werden kann, ohne dem Unsinn ein

bedeutendes Zugesländniss zu machen, so kann man über

die eigentliche Beschaffenheit dieses Zweckes anmöglich

lange in Ungewissbeil bleiben, sobald man nur der höchst

scharfsinnigen, längst über allen Zweifel erhabenen, und

bei der Mehrzahl als Evangelium accreditirlen Lehre ge-

denkt, ,.dass Alles Geschaffene, ja Gott selbst, nur eigent-

lich um des Meislerwerks der Schöpfung, am des Men-
schen willen da, und, diesem auf irgend eine Weise zu
Gute zu kommen, seine wesentliche und einzige Bestim-

mung sei." — Z. B. Sonne, Mond und Sterne befinden

sich ganz gewiss nur deshalb am Himmel, um uns tbeils

zu wärmen, zu leuchten, tbeils unsern Abenden das be-

nölhigte, romantische Colorit zu verleiben ; die Früchte

des Feldes und die Tfaiere des Waldes haben sicherlich

weiter keine Bestimmung, als uns zur Nahrung oder Klei-

dung u. s. w. zu dienen, und alle Fälle und Schätze der

Erde sollen zunächst uns frommen und Vortbeil bringen,

alle Segnungen des Himmels vor allen Dingen immer nur

zum Bedarfc, zum Bchufe des Menschen, zu seiner Lust
und Wohlfahrt abzielen.

In gleicher Weise, wie auf die materielle äussere

Well, muss diese ganz und einzig der Menschheit wür-
dige Ansicht auch auf die Resultate, Ausströmungen und
Schätze der innern Welt des Geistes ihre Anwendung
finden. In diese letzte Calegorie gehört denn, wie jede

andere Kunst, auch die Musik ; auch sie bat zunächst sich

der Menschheit auf irgend eine Weise dienstbar und nützlich

zu erweisen ; und zwar ist es immer erst dieses Verhält-

niss zur Welt, diese Beziehung zum und auf den Men-
schen, die dieser, wie überhaupt jeder Kunst, Berechti-

gung und Anspruch auf einen gewissen Rang und Werth,
überhaupt auf eine wirkliche Bedeutung in der Gesell-

schaft versebaffen. Was nun diese Bedeutung, so wie die

ihr zuzuerkennende Rangstufe betrifft, so werden diese

sieb am Besten wohl nach einer vorurteilslosen Würdi-
gung der Beschaffenheit ihrer dm Menschen zu leisten-

den Dienste, und einer nähern Prüfung des eigentlichen, I

durch sie der Welt erwachsenden Nutzens feststellen

Es ist uns keinesweges unbekannt, wie diese Nütz-
licbkciistheorie von einer gewissen Classe von Schwär-
mern und cxallirlen Köpfen angefochten und verlästert

wird ; wie man von dieser Seile bemüht ist, sie als Aus-

fluss einer kleinlichen, selbstsüchtigen Denkungsweise,

einer prosaisch • gemeinen Philislerseeie, überhaupt als Be-
weis menschlicher Anmaassung und Beschränktheit zu
verpönen und lächerlich zu machen; — aber auch du
.Motiv ist uns nicht verborgen, wodurch jene, zu den
Künstlern srhwörcode Partei sich zu ihren, oft leider nur
mit zu wohlfeilem Alltagswilz bewerkstelligten Ausfällen

aufgestachelt fühlt, es ist die freilich niebl so ganz un-
gegründete Befürchtung: durch die Vertreter der Ulilitäl

könne am Ende den Künstlern jener Nimbus nnd Glo-

rienschein entrissen werden, der sie bis jetzt in den Au-
gen des Volks in einem höheren Lichte, als privilegirte,

bevorzugte Naturen, als geweihte Seher und Hobepriester

des Geistes , so zu sagen als voMtt <fclection , aus bes-

sern] und feinerm Thon geformt, erscheinen Hess, wäh-
rend sie der als prosaisch - nüchtern verschrieene, freilich

aber gesunde Menschenverstand in eine etwas unterge-

ordnetere Calegorie versetzt und ihre Leistungen nicht

liefer, aber auch nicht höher anschlägt, als sich mit dem
ihnen obliegenden und durch sie zu erzielenden Zwecke
verträgt. Der eigentliche, wahre Zweck aber aller nnd
jeder Musik ist einzig und allein : Unterhaltung , ist es

von je her gewesen und wird es auch immer und ewig
sein, womit dieser Kunst durchaus keine so untergeord-

nete Rolle , keine so unbedeutende Sphäre angewiesen
wird, als man im ersten Augenblicke dafür zu ballen sieb

versucht fühlen möchte.

Zuvörderst wolle man doch ja nicht das Umfassende

und die Mannichfalligkeil des Begriffs: ,, Unterhaltung **

übersehen; hierüber, wie über den Sinn, den wir bei der

Musik damit verbinden, möge das Folgende einstweilige

Andeutungen geben. Sagen wir z. B. : die Musik soll

dem von den Mühseligkeiten des Berufs ermüdeten Ge-
schäftsmann Erholung gewahren, den von der Monotonie

des Tagewerks verstimmten Geist sollen ihre lieblich ihn

umspielenden Töne in eine süsse Exlase, gleichsam in

einen holden Wahnsinn versetzen, oder: der von den
Anstrengungen der Comhinalion und Ahslraction erschöpfte

Denker, wie der von den subtilen Spitzfindigkeiten der
Metaphysik nnd den Sophistereien der Dialektik abge-
spannte Gelehrte, — Beide sollen durch ihre sanfte Macht

aus den rauben und beschwerlichen Regionen des Gedan-
kens in die seligen Gefilde süsser Bewosstlosigkeit ent-

rückt werden, oder : die streng gewallige Herrschaft der
tyrannischen Idee, der liefe, seelenaufregende, leiden-

schaftliche Geistesdrang soll vor ihrem Zauberhaucbe sich

in beilergemütbliche, selbstüberiassene Willkür, in ange-

nehme, unbestimmt cinherwogende Träumereien auflösen,

die Musik soll überhaupt vor Allem das Mitlel geistiger

Entlastung sein, die Siesta der Seele und der Gedanken
befördern helfen und dem Geiste Sordinen aufsetzen, —
so haben wir mit alledem noch lange nicht den Begriff:

„Unterhaltung" in der Musik erschöpft oder dessen Be-
ieich überschritten.

Es ist hier noch nicht der Ort nnd an der Zeit, et-

waigen den eben aufgestellten Behauptungen gemachten

Einwürfen zu begegnen; daher einstweilen nur die ein-

fache Bemerkung, dass alle Tonsetzer, welche die Auf-

gabe ihrer Kunst von dem eben angedeuteten Standpuncte

der Unterhaltung, des Zeitvertreibs, der Erholung u. s. w.
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betraobleten und begriffen, und in diesem Siane compo-
nirten, übereil und allezeit die Stimme des Volks für sieh

gewonnen, die wärmste Aufnahme und allgemeinste An-
erkennung gefunden beben, und mit Beifall, Dank und
Ehren, mit Huldigungen und «Ilm möglichen Vortheilen

überschüttet wurden , wahrend dagegen jene Hocbmülhi-
gen, welche jene einzig wahre Tendenz der Tonkunst,
als unter ihrer Würde, eigensinnig desavouiren und in

eitler Verblendung der Musik liefere Bezüge und mäch ti-

gere Motive unterlegen , oder ihr höhere Zwecke , eine

selbständige Bedeutung vindiciren wollen, von der Menge
immer und ewig übersehen oder doch zurückgesetzt wer-
den, so wie ihre Werke, in denen sie ihre verkehrten

Ansichten zu verwirklichen streben, niemals einen gros-

sen allgemeinen Eindruck aufs grosse Publicum hervor-

bringen, sondern vielmehr mit Kälte und Gleicbgilligkeil

von ihm aufgenommen werden , grossentbeils unverstan-

den bleiben und sich vielleicht nur in einem ganz klei-

nen Kreise eine Art Anklang und Anbang zu verschaf-

fen vermögen.

II.

,,Z« viel Noteo, lirber ifoMrt!" „Grade so viel

alt nothig, Ew. fcUjeatät!-'

Bekanntet Geipräch.

„ Lei oreiltes des Graadi
„»out soaveat de graode« oreillei!"

f'oltair* d CreVry.

Au den bereits oben entwickelten einzelnen Pflich-

ten und Obliegenheiten der Tonkunst lassen sich nun ohne

Mübe weitere Folgerungen darüber anstellen, wie die Mu-
sik eigentlich beschaffen sein müsse, um die ersteren voll-

kommen erfüllen und ihrem Hauptzweck : dem Menseben
Unterhaltung, Erbeiterung und Erholung zu gewähren,

gehörig entsprechen zu können.

Hallen wir uns zunächst an den Begriff selbst : ,,Un-

terhaltung" — i
er wird uns die beste Auskunft darüber

au die Hand geben können : — nämlich es gebt von selbst

daraus hervor, dass alles Tiefe, alle zu characterislucbe

Hallung und Färbung möglichst vermieden werden mnss;

dass ferner ein zu entwickelter und zu entschiedener Ge-

dankengang, eine streng logische Diseiplio und Folge-

reebügkeit nicht zulässig, eine zu reiche und zu volle

Melodieenslrömung nicht angewandt, sondern vielmehr die

grosste Massigkeit und Oeconomie im Ideenbaushalte, mehr
noch, als Einfachheit der äusseren, materiellen Mittel,

zu beobachten ist. Dies führt uus nun von selbst auf die

merkwürdige, berühmte Aeusserung Napoleons zu Che-

rubim ; darum merkwürdig, weil daraus hervorgebt, dass

dem Kaiser in Bezug auf den jetzt von uns zum ersten

Mal angeregten Gegenstand bereits schon damals ähnliche

wahlverwandle, wenn auch noch dunkle Ideen vorge-

geschweht haben, und weil sieb dadurch der tiefe und

richtige Blick, verrätb, den Napoleon in das Wesen, die

Würde und den wahren Endzweck der Kunst gelban ; we-

nigstens gibt uns sein Ausspruch, welcher uns gewisser-

toaassen wie eine Anticipalion der bier an den Tag ge-

legten Maximen vorkommt, hierüber, so wie auch über

die Stellung, das eigentliche Verhiltoiss des Künstlers zur

Welt und zum Leben die fruchtbarsten Andeutungen.

„Ich habe Paesiello"» Musik gern, sie wiegt mich sanft ein;

Ihre Begleitungen sind zu stark." Also woblgemerkl!

—

Einwiegen, Einschlafen; nicht Aufwecken, Aufregen. In

diesen wenigen Worten ist die Aufgabe, aber auch die

nicht zu überschreitende Grenze der Musik mit bewun-
derungswürdiger Feinheit ausgedrückt. Chtrnhints Ant-

wort darauf beweist, dass er den Kaiser nicht nur miß-
verstanden , sondern vielmehr gar nicht verslanden bat

:

„Sie wollen eine Musik, die Sie nicht verhindert, an
Slaatsgeschafte zu deuten I" — Weit vom Ziel! Bleiben

wir nur immer bei dem „bercer doucement" bei dem
„Einwiegen" sieben. Eine Musik, die blos „nicht verhin-

dert ," sich dabei noch mit anderen heterogenen Gegen-
ständen , z. B. mit dem voraussichtlichen Steigen oder

Fallen der Fiinf|>roceatigen, mit O'ConnelC* Process oder

der Köuigin Pomare zu beschäftigen, oder an das Abends
uns erwartende L'hombre , an die verführerischen , indi-

sche Conlemplalion athmenden Entrechats irgend einer

1 „ Gotthe tanzenden " Tänzerin n. s. w. zu denkcu —
' eine solche Musik hat ihren Beruf nur höchst unvollkom-

J

men erfüllt; ihre Aufgabe besieht vielmehr gerade darin,

es gar nicht erst zum Denkprocess kommen zu lassen,

einem Process, vor dessen Kosten bekanntlich sn Man-

cher, und zwar aus sehr triftigen Gründen, zurückschreckt.

Man könnte sagen, Napoleons Ausspruch ginge noch

einen Schrill über „Unterhaltung" hinaus; indess ist,

wie gesagt, dieser Begriff so umfassend, mannicbfaltig

und relativ, dass sich „Einwiegen, Einschläfern" ganz

leicht, und zwar ohne besondern Aufwand von Sophis-

men und dialectiscben Fechterkünslen, dieser Rubrik mit

einverleiben lazst. Nicht umsonst reimt sieb Orpheus mit

Morpheus, — ein mythologischer Wink, der durchaus

nicht unberücksichtigt bleiben darf, und uns zu derSchluss-

j

folge anregt: Wie schon die Worte, so können ja auch

j

die Begriffe sich reimen.

Es würde unwahr und zugleich ungerecht sein, be-

haupten zu wollen, Paesiello's leuchtendes Beispiel sei

vereinzelt und unerreicht geblieben; im Gegentheil bat

es Viele zu schöner Nacheiferung angefeuert und ist selbst

in der Folge übertreffen worden. Wie man nun seine

Musik, nach ihrer eigentümlichen, vom Kaiser cbaracle-

ristiscb bezeichneten Wirkung eine narkotische nennen

kann, so würden seine Nachfolger, die, wie er, den

schönen Beruf der Kunst richtig erkannt und erfüllt ha-

ben , zur rühmlichen Unterscheidung von jenen Tonse-

tzern, die ihn eigensinnig verkennen und künstlich hin-

aufzuschrauben bemüht sind, füglich als „narkotische

|

Componisten" zu bezeichnen sein.

Die grossen, namhaften Verdienste dieser höchst eh-

renwertben, weit verbreiteten und zahlreichen Classe von

Tondichtern werden, obgleich von Seilen der grossen

Massen immer allgemein und lebhaft anerkannt und ge~

|
priesen, nichts desto weniger von einer böswilligen, ge-

wöhnlich immer zur Gegenpartei gehörigen Kritik, hin uad

wieder hart angegriffen und in Zweifel gestellt ; einmal

in eine einfach -ruhige und gewissenhafte Erörterung jener

Verdienste einzugehen, scheint uns daher schon deshalb

angemessen, weil sie vielleicht am Meisten geeignet ist,

solche boshafte Verunglimpfungen verstumm*« zu machen.

(Beseblasi folgt.)
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Vierundvierzig Mullcr-, Kose- und Spirllieder mr cdeln

Fliege den Kindheitlebens , von Friedrich FrÖbel,

zweistimmig in Musik gesetzt von Hoberl hohl. Blan-

kenburg bei Itudolstadt, Anstalt zur Fliege des Besehäf-

ligungstriebes der Kindheit und Jugend. Pr. 1
1 Tblr.

Diese Lieder geboren zu einem grösseren Werke

:

„Malter- und Koselieder, Dichtung und Bilder zur edeln

Pflege des Kindheillebens. Ein Familienbuch von Fried-

rich Fräbcl," zum Besten des von diesem vortrefflichen

Erzit'her in Blankenburg gestifteten ,, deutschen Kinder-

gartens" herausgegeben, welches gewiss, wie es ver-

dient , bald in den Händen jeder edlen deutschen Mutler

sein wird. Hier haben wir ei nur mit dem musikalischen

Theile dieses ausgezeichneten Werkes zu tbun , welche«

nnter Anderm auch durch ungefähr ein halbes Hundert

sehr schöner uud sinnreicher Zeichnungen geschmückt ist.

Wenn es, zumal in neuester Zeil, ungemein schwer

ist, die künstlerische Tendenz einer Composilion aus den

vielen Noten herauszufinden , so stehen hier dem Recen-

senten glücklicherweise des Componisten (der Erzieher

und Mitarbeiter an der allgemeinen deutschen Erziehungs-

anstalt in Keilhau ist) eigene Worte zu Gebot , die den

Zweck dieser Lieder besprechen. Es ist seine feste Ueber-

zeugung, dass es ungemein wichtig sei , was die Mutter

ihrem Säugling vorsingt, und wie die Töne beschaffen

sind, die das Kind vernimmt; denn wie wir in demsel-

ben die eigentliche Lebensbarmonie nur dadurch erwecken
können, dass wir es von lauter reinen Lebenswellen um-
spielen lassen , so können wir auch wiederum in die-

sen reinen Herzen, ohne dass wir es wollen und wis-

sen, eine Masse unreiner Begierden erwecken durch

Ton, Wnrt und Thal, von denen wir später gar nicht

wissen, woher sie kommen, und die wir dann immer der

beliebten Erbsünde zuschreiben. Des Verfassers Ziel war
es daher, das Kind in seinen ersten Lebeusmomenlen von

musikalischer Seile richtig zu erfassen, bewusst zu pfle-

gen und harmonisch zu entwickeln. Treue Nachahmung
der Sprache der Mutter, gelreue Zeichnung der iu den
Liedchrn gegebenen Anschauungen und einfach harmoni-

sche Erregung des unschuldig reinen Kinderberzens suchte

er zu erstreben. Aber er bezweckte mit diesen Liedern

noch Andel es. Mütter sollen durch sie auf ihren eigent-

lichen Beruf aufmerksam gemacht und für ihn gewonnen
werden, anstatt ihren Kindern krankhaft -sentimentale, oft

lüsterne Liebeserklärungen
, und, leider ! in oft eben so

krankhaften und wollüstigen Melodieen vorzusingen. Pfle-

geanslallen frischer Kindheit sollen in ihnen eine neue
und edel bildende Nahrung erhalten; dem ersten Unter-

richt im Gesang sollen sie durch die stets damit verbun-

dene und leicht darzustellende Anschauung forderlich

werden

.

Dies sind fast ausschliesslich des Conipoiiislen eigene

Worte, der uns nun in der That eine Sammlung von
lebten Kinderliedern gegeben hat; und das ist nichts

Leichtes. Dass es sehr schwierig ist, ein guter Haider-

Schriftsteller zu sein, zeigt uns schon der Umstand, dass

bis jetzt Campe und Weise noch nicht übertreffen
,

ja

vielleicht noch nicht einmal erreicht worden sind. Eben

so schwer ist es, ein guter Kindercomponist zu sein, wie

z. B. Pleyel einer war. Aller Opernprunk, aller Virtno-

senapparat, alle Sucht, zu glänzen, muss entfernt wer-

den, und beim Schaffen eines Kinderliedcbens muss man
an kein Publicum, an kein Honorar denken. Unmögliche

Bedingungen für Viele. —
Die Melodieen Herrn Kohl's, der immer in der Kin-

derwelt, sie leitend und bildend, lebt, sind aus kindli-

chem Grmülhe entquollen, einfach, oft naiv, und lassen

meistrns den Worten ibr volles Hecht widerfahren. Lei-

der glauben viele Liedercomponisten , eine schöne Melo-

die entschuldige eine schlechte Declamalion, und denken

nicht daran, dass Beides vereint sein kann, ja, muss. —
Als Beispiele , wie Herr Kobl seine Aufgabe gelöst hat,

mögen folgende zwei Proben dienen:

No. 10. Fisch/ein im Büchlein.

M. M. J = 71. C.

Loitig in hin- reu Bü - die -Irin schwimm« die

kleinen Fi-scne- lein, sie schwimmen dar- in - uen

im - iiier her - um , bald sind mr grad und

bald sind sie krumm.

No. 13. Das Nettchen.
M. M. J

— 76

hi <?iie Hecken auf die Aettchen baut der Vo-gel
1 n .

!,
r~j 5 "ji=% j,

>.-•».*
i,

sich ein Neilchen, legi hin- ein iwei Ei- er- lein.

cm

$ \,
* ¥ V ), " ' *

bni-tet dVaua iwei VIS - je -lein , rn- frn die Moller:

I

ip, pip, pip, Mütterchen, pip. Mülici - enen, pip,

bitt um »• lieb, pip. bist uai ao lirb, pip
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Wenn nun Recensent am rollem Herzen diese Lie-

dersammlung lobt und empfiehlt, so muss er doch, nm
gerecht in sein, nnd weil es nicht Recensentensille isl,

490

eine Beurtheilung ohne einigen Tadel zu u»«»u,
waekern Componislen einige Mingel aufzählen,

künftig leicht wird »ermeiden können.

Erstens ist die Stimmführung nicht

dem
er

wie z. B. Seite 7

:

—-#?ä-1

ganz rein

;

wo, um die schlechte

Qotnlenfolgc zu vermeiden, dasß.s hätte nach g gehen sollen.

Seite 13, wo:^^jVr^= besser so stände:*

Seite 49: ^^^^^= «• Septime aufwärts

gebt und zugleich fehlerhafte Quinten entstehen.

Zweitens könute an einigen weuigen Stellen die De-

clamalion besser sein, wie z. B. Seile 29, No. 31:
>

fr v ,

1b wo der ArÜkel mit Unrecht auf

die gewichtigste Stelle des Tacles fällt, was leicht auf

folgende Weise hätte richtig gemacht werden können:

No. 19, Seite 22, fängt in Gdar

des Lieb - Us

an, und schliesst in Cdur, wodarch das Gesetz der Ein-

heit verletzt isl.

Hecensent bat sich bei dieser Sammlung länger ver-

weilt, als mau gewöhnlich bei Liedern zu tbuu pflegt,

weil diese HinderTiedcr eben so originell sind, als die von
dem Dichter derselben zu Grund gelegte pädagogische

Tendenz neu und wichtig ist.

Die Ausgabe isl sebüu, wohlfeil und der berühmten

Officin von Johann Andre in Odenbach, wo sie litbogra-

pbirt wurde, würdig. Möge sie überall die verdieule gute

S. v. tv .

Nachrichten.

Berlin, den 1. Juli 1844. Wenn gleich die eigent-

liche musikalische Saison hier mit dem Mai spätestens

beendet ist, so bot dennoch auch der meistens kühle und
stürmische Juni so mancheu interessanten Kunslgenuss
dar. Ueber die Thorwaldstn - Feier am 1. v. M. in der

Singacademie habe ich Ihnen bereits Mittheilung gemacht.

Der kunsterbbrene Sänger Pel/egrini aus München schloss

seine Gastrollen als Teil in Bossinfs Oper mit verdien-

tem Beifalle. Dem. Tucaeck trat vor ihrer l'rlaubsreise

nach Breslau als Marie in der Tochter des Regiments

hier zum letzten Male auf, eben so Dem. Grünbaum
zum Abschiede von der hiesigen königl. Bübne, in der
ihr bewilligten (ziemlich geschmacklos compilirten) Quod-
libelbencGzvorstellung , welche an einem schönen Abende
auch nur massig besucht war. An die Stelle dieser, für

Soubretten- und naive Partieen sehr brauchbaren Sän-
gerin isl eioe junge Anfängerin Dem. Conrad auf vier

Moiiale engagirl, welche alsAnncben im Freischütz zuerst,

sodann als Zerline im Don Joan, Marie in Czaar und
Zimmermann, wie als Margarethe in dem nicht sehr leb-

haft aufgenommenen König; von Yvelot mit Musik von
Adam auftrat, und ermunternden Beifall erhielt. Die Sing-
stimme der juugen Sängerin isl angenehm, jedoch schwach
und nicht immer ganz rein. Ihr Vortrag ist natürlich und
gebildet, das Sprachorgan dagegen unvortheilhaft. In der

Darstellung ist Dem. Conrad, für zweijährige lebung
auf dem Thealer zu Sieltin, bereits recht gewandt und
frei von Manier. — Auch Goethes Egmoul kam durch
die einzige Gastdarstellung des erkrankten Herrn Dahn
aus München mil Beethoven s genialer Musik zur Auf-

führung. — Dem. Hunth vom Brüsseler Hoftbealer gab
die Donna Anna in Don Juan als letzte Gastrolle, nicht

überall genügend, jedoch im Einzelnen, z. B. die grosse

Scene des ersten Acts, recht gelungen. Adams König von
Vvetot würde noch weniger angesprochen haben, wenn
die Darstellung nicht grösstenteils so vorzüglich wäre.
Herr Mantius spielt und singt die Rolle des gemütbli-

chen Bürgerkönijts eines Duodezstaats ganz vortrefflich,

eben so Dem. Marx die hochslrebende Haushälterin Jean-

nelle. Herr Pßster singt den Adalbert gut, und Herr

Bötitcher repräsenlirt den Mallbesercorotbur würdevoll

;

auch singt derselbe das zu dem übrigen Musikslyl wenig
passende grosse Duett mit Adalbert im zweiten Act sehr

ausdrucksvoll. Herr Schneider rarikirt den Müller Daniel

recht belustigend, ohne dass man auf Gesang eben grossen

Anspruch zu machen berechtigt ist. Die originelle, iheil-

weise indess gedehnte Handlung (mit zu viel Dialog) wird

dies Singspiel wohl einige Zeit auf dem Rcperloir erhal-

ten, wenn gleich die viele Tanzrhylbmcn und Auber-
sche Reminiscenzen enthaltende Musik ziemlich gewöhn-
lich ist. Einige artige Melodieen und Iiistrumenlaleffecte

genügen doch denjenigen Zuhörern nicht, die an hohem
geistigen Genuss gewöhnt sind. Hierin steht für die ko-

mische Oper der Deutsche Lortzing, bei aller Leichtig-

keit der Bebandluogsweise, doch viel höher, als der Pa-

riser Componist. Zum Benefiz der vom Hamburger Stadl-

thealer abgegangenen, die Bühne ganz verlassenden Dem.
Bertha Stich, welche hier zuerst als mimische Künstle-

rin sich ausgebildet bat, wurde der lange ruhende Som-
mernacblslraam mit Mendelssohn*! reizender Musik, bei

grosser Gewillerhilze und ganz gefülltem Hause, am 25.

v. M. mit lebhafter Theilnahme gegeben. Dem. Stich

nahm als Puck von dem hiesigen Publicum und der Bübne
überhaupt Abschied, da sie sich vermählt. Ausser einer

MusikaufTührung der königl. Instrumenlalmusikschule für

eingeladene Zuhörer, unter Leitung deren Vorstandes Ca-

pellmeislcr Moser, fand noch ein öffentliches Dileltanlcn-

coocert von Gesangslücken mit Pianofortebegleilung des

Herrn Tiehsen, und eine musikalische Matinee zu wohl-

tnätigem Zweck im Saale der Loge zu den drei Wellku-
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geln für Mitglieder und deren Familien Statt. In letztens

worden die Ouvertüren zu Joseph von Mehttl und Don
Juan Ton Mozart von dem Orchester in Kro/rs Garten,

anter Leitung des tbitigen KM. Gährich (der jetzt euch

die Ballette dirigirt), sehr präcis ausgerührt. Auch Hessen

sieh der Flötenvirluos Oelschig, der Posaunist Fr, Belcke

und die Clarinellisten Gareis in einem Doppelconeerte

mit vielem Beifall« boren. Gesang und Oeclamation berei-

cherte die angenehme Unterhaltung.

Zum Beschlüsse des sehr gunstig ausgefallenen Woll-

markts wurde in KrolCs glänzendem Locale noch ein

Maskenball in den Wintergartensalon's, nebst Illumina-

tion und Nachtmusik im Sommergarten (im Freien), un-

ter dem Titel einer „italienischen Nacht" gegeben, welche

auch wirklich durch das wärmste Sommerwetter begün-

stigt wurde. Unter einer Menge von Gartenconcerten

zeichnen sieb die vom MD. Wibrecht zu wobltbätigen

Zwecken im Park des Hofjägers veranstalteten grossarti-

gen Musikauffährungen mit Blechinstrumenten, wie die in

Sommer'» Local von Joseph Gungl, bei Günther von

Johann Gungl, und im JHä*rr*schen Blumengarten von

Meinberg (nach Weller's Ableben) mit Streicbiustramenten

ausgeführten Sympfaoniecn, Ouvertüren, Tinte n. s. w.
besonders aus. Eben so sind die Concerte unter Leitung

des KM. Gährich im Königssaale des KroWadata Win-
tergartens, wie im Freien, durch Präcision ausgezeich-

net. Die italienische Oper und die französische Komödie

haben für die Sommerzeit aufgehört. Die Mitglieder der

Königsstädlischen Bühne geben auch Vorstellungen im

königl. Sehlosslhealer zu Cbarlottenborg.

Am 2. Juli ist der als Lustspieldicbter und Bear-

beiter, wie als Componist von Vaudeville's und Singspie-

len rühmlichst bekannte königl. Opernregisseur and Hof-

composileur Carl Blum, Bruder des Sängers Heinrich

Blum, plötzlich gestorben. Sein vielseitiges Talent, wie
sein humaner Characler war allgemein anerkannt nnd ge-

schätzt.

Mxtsikauffuhrungen der königl. Jcademie

der Künste zu Berlin.

Die königliehe Academie der Künste zu Berlin gibt

im Laufe des Jahres den Eleven der musikalischen Com-
posilion öfters Aufgaben zur Bearbeitung. Eine solche

Aufgabe wurde im vorigen Jahre für eine Symphonie in

drei Sitzen zn gegebenen Motiven gestellt. Aus den ge-

lieferten Compositionen wurden drei ausgewählt nnd im

vorigen Herbste zur Ausführung gebracht. — In diesem

Jahre war die Aufgabe eine geistliche Motette zu gege-

benen Worten aus der heiligen Schrift, in drei Sitzen,

nämlich einem Chor, Terzett und einer Fuge. Die Chorsalze

worden, der Aufgabe gemäss, für zwei Soprane, Alt, Te-

nor und Bass , das Terzelt für Sopran , Tenor nnd ßass

eingerichtet. Der Orehesterdisposition waren, ausser dem
Quartelt von Streichinstrumenten, nur zwei Oboen (oder

Clarinelten), zwei Hörner und Fagotte zugestanden. Die

Erfindung der Metive and Wahl der Tonarten blieb Je-

dem tiberlassen. Aus den gelieferten Arbeiten worden
drei gewählt und am 13. Mai 4. J. öffentlich zur Aus-

I führung gebracht; zwischen den Gesangwerken wurden

| InslrumentalsäUe, ebenfalls in dieser Schale entstanden,

ausgeführt. Du Programm bestand aus: 1) Motette von
C. Jaqyemar: „Danket dem Herrn." 2) Erster Satz

eines Septuors von R. Wärst. 3) Motette von J. Ho-
pje. i) Marcia funebre von W. Hersberg. 5) Motette

von S. Müller. Diese Compositionen enthielten manches
Lobenswerlhe und für den Kenner Interessante, um die

verschiedene Auffassung der gleichen Worte wahrzuneh-
men. Für die Studirenden sind solche Concurrenzarbei-

ten gewiss von wesentlichem Nutzen.
In der öffentlichen Sitzung der königlichen Academie

der Künste am 15. Juni d. J. wurde, nach einer einlei-

tenden Rede des Directors , vom Secrelär der Academie

! der Jahresbericht mitgelheilt; dann schritt der Senat zur
Prämiirung der Kunslscbüler in den verschiedenen Pä-

! ehern, als: Baukunst, Sculptur, Malerei und Musik. Von

|
den drei ersten Gattungen der Kunslbildung waren die

vorzüglichsten Arbeilen der Zöglinge ausgestellt. Zwi-
schen den einzelnen Vorträgen des Secretirs wurden die

musikalischen Compositionen derselben ausgeführt. Die
gewählten Musikstücke waren folgende : 1) Motette für

zwei Chöre: ,,Jauchzet Gott alle Lande" in Fngenform
mit vier Subjecten, von Selmar Müller. Dies Werk ent-

hält viel Lobenswertes; die Themata sind gut erfunden

nnd erhöhen den Ausdruck der Worte. 2) Arie mit Chor:
„Doch der Herr vergisst die Seinen nicht" von Carl

I Braun. Dass der Componist für die Solopartie den Alt
gewählt hat, ist besonders zu loben, da diese Stimme im-

mer noch nicht genug beachtet wird. Von einem Mit-

gliede der Singacademie ausdrucksvoll vorgetragen, er-

warb sich dies Musikstück allgemeine Anerkennung. 3)

Inslrumenlalsatz über die Tonleiter von C. Jaquemar

{

Fleiss, Talent und eine geübte Feder ist in dieser Com-
position unverkennbar. 4) Das Standeneu : „Was wecken
aus dem Traume mich" von Vhlanä, Wecbselgesang für

Sopran und Alt, von Richard Württ. Das oft in Musik
gesetzte, schöne Gedicht ist recht glücklich behandelt.

Die ErGndang ist nicht gewöhnlich, wenn auch hie und
da etwas stärker aufgetragen, als es der zarte Gegen-
stand wünschen lässt. Im Gebiete der freien Instrumen-

talmusik leistet der junge Künstler noch Entschiedeneres.

5) Andante aus der zweiten Symphonie von Julius Ho-
ffe. Der junge Componist hat schon zwei Kirchenmusiken
mit Orcheslerbegleitung dem Druck übergeben, welche
ehrenwertb zu nennen sind. Das ausgeführte Musikstück

ist mit Geschmack nach Mosart's Vorbild angeordnet;

gute Durchführung und angenehme Gegensatze sichern

dieser Composition eine gute Wirkung. 6^ Die erste Hälfte

des Finale aus Th. Iiörner's Oper: „Die Bergknappen"
von W. Hernberg. Eine frische Auffassung des Gegen-
standes, kräftige Männer- und anmutbige Prauencböre

zeichnen dies dramatische Gesangstück aus, welches ei-

nen angenehmen Eindruck bewirkte.

Die Ausführung aller Musikstücke Hess Geschicklich-

keit and Sorgfalt nicht verkennen, wobei die umsichtige

Leitung der Herren Professor Rungenhagen nnd Con-
certmeisler Ries besoudere Erwähnung verdient.

Von den Eleven der musikalischen Schule erhielten

| Prämien: 1) Wilhelm Herzberg aus Cuslrin die grosse
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silberne Medaille mit Minen Namen. Ferner: 2) Julius

Hopfe ans Schlots Heldrangen, eben diese Medaille. 3)
Selmor Müller aus Elbingerode, vorzüglich belobt, er-

hielt J. S. Back'* Kircbengesänge nnd Hefte der „Aus-
wahl vorzüglieber Musikwerke." 4) Carl Brau» aus Ber-

lin, köoigl. Kammermusiker, erhielt Werke von Mosart
und Haydn. 5) Charles Jaquemar aas Berlin Composi-

tionen von Caldara, Händel, und ilefie der „Auswahl"
u. s. w. 6) R. Wurst aus Berlin, Werke von Lotti, Jo-

meUi nnd Hefte der „Auswahl" u. s. w. 7) Augtut Pi~

venburg aus Labes in Pommern , erhielt Fasch't Liefe-

rungen n. s. w.
Die Feierlichkeit, welche gegen 12'/! Uhr begann,

endete befriedigend um 2 Uhr, und Hess aufs Neue an-

erkennen, dass die Führung nnd Richtung dieser Musik-

schule die Talente dir jungen Musiker nützlich zu för-

dern weiss.

Königsberg. Ein hober fienuss wurde uns am Bass-

lage gewahrt, als Herr Musikdireclor Sämann in der Ha-

berberger Kirche eine musikalische Aufführung veranstal-

tete, die sich eben so durch den künstlerischen Gebalt

der dargebotenen Werke, als durch eine grossarlige Dar-

stellung desselben auszeichnete. Zuerst hörten wir eine

vom Coucertgeber selbst componirle Motette: „Fliesst,

ihr Augen," in einfacher Weise gehalten und der Tages-

feier sich anschliessend. Dann spielte Herr Sämann mit

dem vollen Werke der herrlichen Casparinfachen Orgel

die wunderbare Emoll-Fuge von Händel, ein wahres

Meisterstück dieses Componisleo. Die Macht der Pedal-

bä&se machte, wenn sie das Thema ergriffen, einen er-

habenen Eindruck. Nnn folgte das wohl an Jahren, nicht

aber an Werth alte doppelcbönge : „Jube Domine" von

Rosenmii/ler. Diese Coroposition war hier völlig neu ; das

Kernige ihres ganzen Wesens steigerte bis zum Scbluss

ihre wahrhaft überraschende Wirkung. Ein sodann auf

der Orgel vom Concertgeber gespieltes Adagio aber, mit

den zarteren Labialslinimen ausgeführt, zeichnete sich,

wie alle Compositionen dieses Meisters, durch edle Me*

lodieenfübrung ans, und hob die Schönheit einzeluer Re-

gister, welche uns Töne vernehmen lieasen, die fast den

Klängen der Saiteninstrumente glichen, in der Orgel her-

vor. Der Ruhrpunct, welchen dieses Adagio den Gemü-
thern der Hörer gestattete, beschloss die ersle Abthei-

lung des Concerts sehr angemessen. Hatte es daher schon

jetzt befriedigt, so wurde nunmehr das Publicum, wel-

ches in der Kirche, obgleich dieselbe am äussersten Ende

der Stadt liegt, sehr zahlreich versammelt war, durch

das im höchsten Ausdruck schöner Erhabenheit gesungene

herrliche ,, Adoramus" von Perti erbaut. Herr Sämann
gab nur die Anfangsaceorde als Einteilung auf der Orgel

an, und »teilte sich darauf sofort an die Spitze des Sing-

personals. Und nun begann im Pianissimo ohne alle Be-

gleitung der Cbor mit reinem Edur- Dreiklange an- und

wieder abschwellend. Er mag aus ungefähr 70 bis 80
Sängern bestanden, und der Gesang etwa 25 Minuten ge-

dauert haben. Die Wirkung des schönen Fugensaltes aber:

„Quia per sanclam crucem etc.," der ein- und wieder

| dem: ,,Redemisli mundum" in lange anhaltenden Accor-

|

den war die der grossartigsten Erhebung. Und als jetzt

nach Beendigung des letzten Tones Herr Sämann zur
Orgel trat, nnd den zuletzt gehörten Accord auf ihr wie-
derholte, — da erreichte ein überraschtes Staunen aller

ergriffenen Gemülber den höchsten Grad : der Cbor war
auch nicht um ein Comma abgewichen. So rein, wie er
den Schlussaccord gesungen hatte, eben so rein gab ihn
die Orgel wieder. Die anwesenden Kenner und Dilettan-

ten äusserten eine gleiche Bewunderung dieser so uner-
wartet herrlichen Lösung einer der schwierigsten Aufga-
ben. Hierauf spielte Herr Sämann die schöne ifacA'sche

Fuge in As, welche den Altvater des Orgelspiels in der
Fülle seiner Gediegenheit zeigte. Da uns bereits so viel

Grossartiges dargeboten worden, so konnte nur eine leich-

tere Musik die von der Anspannung des Gemüths und der
Einbildungskraft ermüdete Menge noch fesseln. Wir hör-

ten daher die lieblichen Davidiana von Faseh sehr zweck-
massig zuletzt.

Herr Sämann begleitete alle Singstocke (mit Ans-
I nähme des Adoramus, welches, wie bereits erwähnt wor-
den, ohne Begleitung gesungen wurde) und leitete das

ganze Concert ohne Mithilfe eines anderen Dirigenten von
der Orgel aus, dem Säogerpersonal den Rücken zuwen-
dend. Beweist dieser Umstand die Sieberheil seines Sing-

vereins, so ist zugleich die Ausdauer bei einer ihn selbst

so angreifenden, tiie geistigen und physischen Kräfte in

Anspruch nehmenden Ausführung zu bewundern. Möge
Herr Sämann in seinem wahrhaften und gediegenen Be-

streben, dem edleren Gesehmacke Edles darzubringen,

fortfahren; es wird stets bei einem grossen Tbeile Em-
pfänglichkeit für das Erhabene und diejenige Anerken-

nung finden, sn welcher es berechtigt ist.

Feuilleton.
Der doreh mancherlei Werke and Bettrebnngen lach im Faehe

der Toakuott bekennt« preuMUcbe Generalmajor C. von Decker
i*l in Maina gestorben.

Adolph llette an* B reella bat am 4. Jnni in Pari* ein Orgel-

eencert unter allgemeinem Antbeile gegeben. Er apielte nnf einer

Orgel mit dem eenerfoadenen AirJrer'tehen Heebaniamue, der «ick

dabei alt hochtt vorteilhaft erwie*. Da* Pnblieam war ein *ebr

gewählte*, darunter Adam, Aubrr, Bcrliot, Hers, Kalktirenner,

Panoßia, Pirit, Jmbrot. Thomot a. K.— Auf Heut's Ratk wird
an der grasten neuen Orgel in der Rireke St. Kaileche daa eine

Pedal abgenommen, doch *o, das* durch Koppelung die Pfeifen de*-

»elbea mit dem rurückbleibend«, verbünde« werden küanea.

In Koprohsgen gc8el eine neu« dreiaelige Oper: „Torden
tkiold in Dyoekilen ," Buch Ten Lyttr, Matik von Solomon. —
Ie Brttaael Bei eine oene Oper: „Der Münch" von H'ilUmt- ßor-
dogm, Prefetser am duftigen Contervatoriam der Musik, durch.

Der Theater -Neubau in Hannover iit definitiv bctebltuee.

Der König will die Kosten de* Baue« au* eigenen Mitteln bestrei-

ten und hat für da* aene Sehautpielheut, da* aehr prachtvoll wer-
den *oll, einen freien Pitts nn der (ieorgjtrtta* gewählt. Der
Baupinn Ut genehmigt j iadeisen werden die Arbeite« wohl erat Im
nächsten Frbhjthr beginnen.

DrttjieAock bat von König der Niederlande den Orden dar
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Oer Freiherr Hahtmon von HolkitliiU aas Wien dal bei Ge-
legenheit einet Besuches in Peslk de« dasifen Nalieoalujasik-Con-

»ervatorioni 500 Fl. Conv. • M. aod dm Msaikvrreioe 20UFt. Cenr.-

Uäote xom Geaefcenk gemacht.

Daa Cereal|rardeu -Tbealer in Loadoa steht in BenrilTe, (eine

Räume den Mosen for immer m sebliesaea. Kioe Gesellaehaft von
Fabrikanten Oed Knuflculee uird e» enkaofru and die unten**.

Ruuiui' zu einem Basar, den gr««»en SchauonieLaat aber tu ei-

nen bleibenden Aus.iellaog.orle für ladu.lricgegemtänu'c umwaa-

Thüringer Sängerfest.
er Genehmigung wird

am 18. Augart d. J.

ia den Umgebungen dea hersagt. Lu.t.cMox.e« R<
daa tweite Liederfcal de» Thüringer Sängerbünden
dem dchalb Musikfreunde aar Turilnabme an denn
eingeladen werden, wird xugleich bemerkt, dass daa

dein später eraebeineaden Programme aa ererben aein

durchaus ungünstiger Witterung wird daa Fee» auf den 19. dca
gedachten .Muuala »erseboben

Die Liedertafel au Gotha, alt Fcstcomite.

Ankttndigiiiigen.
Neuere vierstimmige Gesänge

in Verlag von Breltkopf «fc llrtrtcl in Leipzig,

an belieben durck alle Bach- nnd Muiik.ilunb.nillii

Aullaunt, 6 Gesäuge für 4 Männerstimmen. So Ngr.

Hftlar, 6 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bata. Partitur nad
Stimmen, i Tblr & Ngr.

Blum 9 C>, Die Gewalt dea Augenblicks für 4 Männerstimmen
mit Cknr. Op. HO. Partitur nnd Slimtnrn. 1 Tblr. 10 Ngr.

— — Jacunde. 3 GeaAuge für 1 Sopran , S Teoorc nnd 8 U»».-

»limmeu. Op. 184. Parlitar aad Stineaen. 1 Tblr. 10 Ngr.

Dlrner, J., Ö Gt
f«ff

Rr 4 Mauueraummen. üp. 7. Par-

Fnnrli. (MendrU.okaiana) 0 Crange für Sopran, Alt, Tenor
und Bas*. 82t Ngr.

Ilaahis, Tb., 3 Gcsiuge far Sopran. Alt. Tenor und Baaa mit

Begleitung dca Piaaoforle. Op. 0. Partitur und Stimmen. 1

Tblr. 10 Ngr.

llsuptlsuatnn f „Anf dem See," Gedickt von Goethe für So-

pran. Alt, Tenor nnd Bata aolo mit Chor nnd Pianoforlebeglci-

tung. Op. 81. Stimmen. 80 Ngr.

IsenuS, Ii., Vierotimmige Manoercbore. Op. 31. Parlitar und
Stimmen. 1 Tlilr. 80 Ngr.

Ii5t«e, C.» i» Ueder für Sopraa, Alt, Tener nnd Da»«. Op. 81.

Partitur und Stimmen. 1 Tblr.

Tlararhnrr, H., 3 Gesänge für 8 Soprane. 8 Tcoore und
8 Baase. Op. »it. Partitur uad Stimmen. 1 Tblr. Iii Ngr.

jnarxHeB, E. , 6 Tafrllirdcr für «irrrtimuiigru Mnnnerebor.
Op. Bt>. Parlitar und Slimrarn. I Tblr. K Ngr.

lendelHHtilan Bcsrtholdy, F., 6 Ge»inge für Snpran,

Alt, Tenor nnd Bs.s im r'rciru xu »iiigen. Op. 41. 1' Heft.

Partitur und Stimmen. 1 Tblr. 10 Ngr.
— — 0 Gesinge für Sopran, AU, Tenor und Bau im Freien in

aiagen. Op. 4«. 8' Heft. Partitur und Stimmen. 1 Tblr. 10 Ngr.
— —- 0 Gesänge für Sopran, All, Tenor und Bau im Freien xu

aiagen. Op. 41). 3' Heft. Partitor nnd Stimmen. 1 Tblr. 10 Ngr.
— — Pestgeaang für Männerstimmen im Clarierau»tnge. 1 Thlr.

Ott«, Fr., 0 Crünge für 4 Männerstimmen. Op. I.

und Stimmen, I Tlilr.

7. Par-

0 Gelange für 4 Mannentimmrn. Op. 3.

Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Pohlens, A., 7 Lieder für 4 Mannentimmen. Op.
lilnr nnd Stimmen. 1 Thlr.

Rletater, K. F., 4 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bai«.

Op. 18. Partitur nnd Stimmen. 1 Tblr.

Richter, ErnHt, Hund nnd Kalxco von Hoffmann van Fei-

leralebea: Maa.kälxckea gab ein grosses Fett, für 4 Männer
stimmen. Partitur and Stimmen. 10 Ngr.

— — 1 Huiarealieder ran Hoffmunn ron Fallersleben für Man-
neralimmen mit Piaaoforl«. Op. 88. Iii Ngr.

Rietz, «f., AltdeuUcher ScMarlitt;e*.mg für einstimmigen M*n
nerebor und Orekeater. Op. 18. Im Clarirrausxag. 15 Ngr.

Kehiielder, Fr., 6 Lieder für 4 Männeratimmen. IS' C
long. Partitur und Stimmen. SU Ngr.

fICluBuelder, Fr., 0 slideul.cke Lieder für 4 M
13' Sammlaug. Partitur und Stimmen. 80 Ngr.

0 Volk.l.rder für 4 Männeratimmen. !•
"

Stimmen. 1 Thlr.

Nfhuater, A., 6 Lieder für 4 Mtaoeretim
titnr nnd Stimmen. 1 Thlr.

Npsahr, *., Schill. Gcaaag für 4
lang dea Pianoforle. l'S Ngr.

mit Beglei-

tnng dea rtanolarle. lo r*gr.

K/W Iiier, C, 0 Gesänge fnr Snpran, All, Tenor nnd Bau.
Partitur und Stimmen. 1 Tblr. 10 Ngr.

Im Verlage ron Fr. II
«Lienen:

in Leipaig tat er-

C. F. Whlaillns'a Handbuch der muaikallsrken Literatur,

oder allgemeine« »rslcmatisck geordnrtet Veraeiehnia» der in
IVnLcM.nd und in den angrrnxenden Landern gediucklrn Mu
aikaliea, aneb muaikalhvchru Schriften nnd Abbildenden mit An-
zeige der Verleger und Preiae. Dritte, bia xum Anfange den
Jahres Ittli rrgJinxte Auflage bearbeitet und herausgegeben ron
,/rfo/uA Hofmrithr. Zweiter Tbeil. Mn>ik für daa Pianafortr,

Orgel. Harfe und Harmonien. Hock 4. 42 Bogen. Pr. 5 Thlr.

10 Ngr. . nnf Sek ö Tblr.

Dci Adolph TlurfUI in Bonn i«l »o eben

Praktisc he üingschiile
eatbaltend

methodisch geordnete Lebungenfür Stimmbildung, Takt-
und NolentrrJJ'cn, nebst einer Auswahl mehrstimmiger

Gesänge fiir weibliche Stimmen,
verfasst und herausgegeben

ron

»r. MJ. JH. lireittetiHlein.
der Muaik an der Hbeiu. Frirdr. Wilhelm. Lni.cr.ilal.

F.rstes Heft.
Drille Anf Ii

Gross
»rillt Am/Inge.
iss 4. geheflet 1» Sgr.

iat im apexiellen Auftrage dra konlgl.

nlworfen und »an dcniKclben rmpfobl.Cnltai - Miniaaenuma entworfen und »an demaclbrn empfoklcn. Die
Einführung in »iele Scbalau.lallen , welche bereit, die dritte Anf-
inge aotkwendig gemacht kal, bürgt für die prnkli.ebe Zweckmia-
tigkeil derrelbcn. —

An dieje. Heil acklieoun aick in atofenweiaer Folge noch »itr

Hefte an, ron denen jeden einxela an haken iat ; von den drei leta-

len »ind auch die einzelnen Slagalimmcn apart gedruckt. Eine aui-
rübrliche Angabe hierüber findet »ich auf dem Umschlage dca er-

sten Heftet

.

Gtiimglrhnr , 4U nA dteter 5an«>eA«la kW Amn (/narert'rArr

brdiemtm wollen, eiümUen can Bxtmplmr gratis , taut

diesem Xwetke gebetrm, Hu* Adresie der t'erimgskndlu*
ner andern Buehhitmilnng eintütende*.

Druck noH \ erlag voo Breitkopf und Härtel io Leipzig and noter deren Veraninrortiiebkeil.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 24 rt« Juli. M 30. 1044.

»II, l>fcer den nid Wcnh dar Mnilk, all Beug auf ..Narkotische Cosspoaislei." '.Beaeklas*.) — AVeArüto*

:

.l.iv. PrShliBjMperi in Italieo. - FerntteAm. — Ankündiget*.

lieber den wahren Endzweck und Werth
der Musik, mit Bezug auf „Narkotische

(Beseht«**.)

III.

„Bei «in«B Salteatpiele

„Schlafe, wm willst Da mtkrT"
CoeMe.

Mao kann Diebler wie Compooisten füglich in zwei
Classeu eiulbeilen. Die, welche der ersten Claas« ange- eingebildeten, uupraclischen Chimären huldigenden

hören, haben ohne Unlerachied die Eigentümlichkeit, dass mern voraus bat, in die Augen springen müssen.

sie, wie schon Hvraz vom Homer behauptet, „zuweilen
schlafen, '* d. h. es tritt bei allen diesen mitunter eine

momentane Geisleaebbe ein; man kann's immer merken«
wenn der Hip|K>gryph verschnauft und wo der Dichter

(Compooist) sich der Ruhe überliess, nm neuen Stoff uod
Aetber zu sammeln. — Wie viel bedeutender und acb-

eracbeint dagegen die andere Classe I
—

in schnöder Selbstsucht nur sich selbst dem Schlaf
— im /fesw'schen Sinne— zu überlassen, sind sie viel-

mehr bemüht, auch ihrem Publicum diese Vergünstigung
nach Kräften zuzuwenden. — Noch nicht genug : Ein
solcher Autor ist selbst im Stande, sieh edelmülhig, mit
schöner aufopfernder Hingebung, seines Naturaulheils an
Schlaf bei der Verfertigung seines Werkes, ganze Nächte
durch, völlig zu entänssern, nm dies Element desto un-
zersplilterter in seiner ganzen, unwiderstehlichen Stärke,

zur Equickung und zum Nutzen seiner Leser oder Hö-
rer, seiner Schöpfung einverleiben zu können....

„Bei meinen Sai leaspiele

„Schlaf«, was willst Da «kr?"
Es bedarf wohl nicht erst einer besondern Erwäh-

nung, dass das hier Aufgestellte, so wie das ftora*'sche

„quandotjue bonus dormitat Moments *' nicht buchstäb-

lich, sondern nur im bildlichen Sinne, allegorisch zu ver-

stehen ist. Es kann uns nicht einfallen, behaupten zu
wollen : dass das Werk eines Tonkönstlers unmittelbar

narkotischen Eiofluss äussern , directen Schlaf bewirken
müsse; jedoch aber: dass es zn seinen wesentlichsten

und schönsten Pflichten gehört, ja gewissermaassen ihm
erst zn Berechtigung und Bedeutung in der Gesellschaft,

und zu eigentlichem Ansehen verbilfl, wenn er im Stande
ist, jenen wobllhätigen Znstand durch sein Prodnct mit

Gluck vorzubereiten und demselben wirksam

40. JahrpioT

ten, indem er seinem Auditorium dadurch Erlösung, Er-
rettung von allem geistigen Zwang, von den strengen

Banden und dem Despotismus der Idee, kurz : Gedanken-
freiheit, d. h. Befreiung von allen Gedanken, zu verschaf-

fen vermag, welche bekanntlich zn den ersten, nnerläss-

licben Bedingungen eines guten, soliden Schlafs gehört.

Und hier wären wir endlich auf den Staudpuncl gelangt,

von wo aus jedem Unbefangenen, Unparteiischen die gros-

sen, wesentlichen Verdienste des , .narkotischen Compo-
nisten" und die unendlichen Vorzöge, die er vorteilen

springen müssen.

Wie aber jede Lehre und Behauptung durch Beispiele

erst recht einleuchtend gemacht und veranschaulicht wird,

so möge es auch uns vergönnt sein, auf einige der vor-

nehmsten Repräsentanten der narkotischen Schule und

ihre respecliven Leistungen hier näher einzugehen.

Um, wie recht und billig, mit dem Vaterlande zu be-

ginnen , so erfüllt es uns mit Scham und Niedergeschla-

enheit, bekennen zu müssen, dass Deutschland im Ver-

ältnissc gegen das Ausland hierin bedeutend zurücksteht,

wenn auch nicht in Abrede zu stellen ist, dass es einige

würdige Männer geliefert bat, die den wahren Endzweck
ihrer Kunst richtig begriffen und in ihren Werken treu-

lichst verwirklicht haben , und dass selbst hin nnd wie-

der von Einigen in dieser Hinsiebt Ausgezeichnetes ge-

leistet wurde.

Von älteren Namen erwähnen wir z. B. IVinter,

Reichardl, Zürntleg , Ge/inek, Koxeluch, Wanhat, de

Will, Kospoth u. s. w. Wer wohl erinnerte sich nicht

dankbar gerührt und voll freudiger Wehmulh an fVin-

ter t ,, Zieht ihr Krieger nun von danoen," dies Non
plus ultra überfliessender Gemiiihlichkeit, an Reichardt'i

„Erlkönig4 * mit dem ausdrucksvollen, geistreich und ge-

nial durchgeführten Rhythmus J -f- JM fft I J / 1 J JN
J JM J P\ MMN J N J » . w wogegen Fr. Schubert
44*44 '444 '^ dl *

und
armen

V. Löwe ganz kläglich abfallen, oder an Zumtteg't

en „Ritter Toggenburg," wo die ganze homöopathi-

sche Sparsamkeit und Frugalität der platonischen Liebe

sich gleichsam in der Musik wiederspiegell. Das

schone Zeiten

Genügsamkeit 1 —
waren

und kindlicher

Zeil, die sich übrigens hierin ungleich

haben sich vor Allen rühmlichst ber-

50
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vorgethan die meisten der sogenannten Saloncomponisten,

worunter wir die unterschiedlichen Potpourristen , Ar-

rangeur'*, Transacribeuten und Virtuosen -Compooislen

(in neuerer Zeit sind darunter solche zu verstehen, bei

denen man immer darober in einer angenehm spannen-

den l'ngewissheit bleibt, wo eigentlich der Virtuos auf-

hört und der Componist anfangt), ferner auch jene be-

sonders sebätzenswerthen Leute verstehen, die dem nie

ersterbenden Bedürfnisse nach ,, Varialions brillantes ,
"

..Fantaisies sur des molifs" u. s. w. stets mit so edler,

nie erlahmender Ausdauer abhelfen; — dann noch eine

nicht ganz unbeträchtliche Zahl von Liedercomponislen,

deren Heerführer näher zu bezeichnen wir kaum nölbig

haben werden.

Aber die immerhin anerkennungswürdigen Bestre-

bungen all' dieser Wackeren, wie verschwinden sie saminl

und sonders gegen die in diesrm Betrachte glänzenden
und überaus zahlreichen Leistungen der neuern Franzo-

sen und Italiener! Schlägt ein einziger neuerer italieni-

scher oder französischer ÜDern- oder Romanzencomponisl,
in Bezug auf Narkoiik, nicht hundert Deutsche siegreich

aus dem Felde?! Frankreich weist auf seinen Adam,
Thomas u. s. w. , Italien nennt uns seinen Bellini, Do-
nisetti it. s. w. Hat denn Deutschland etwas nur entfernt

diesen Heroen Aehnliches und Ebenbürtiges aufzuweisen?!
Von den Italienern erregte u. A. auch Rottini durch
seine ersten Opern bedeutende Hoffnungen , das Paetiel-

/o'sche Erbe, jene „musique berfante," durch ihn erwei-

tert zu sehen; sie haben sich jedoch später leider nicht

bestätigt, da dieser Componist in der Folge so zu sagen
seiner Fahne völlig untreu wurde und in „Wilhelm Teil"
seinen gänzlichen Abfall kund that. Dagegen hat Auber,
den man nach seiner „Stummen von Portici" als einen
Für den wahren Endzweck der Kunst unerretlbar Verlore-
nen aufzugeben sieb bewogen fühlen musste, dieses etwas
voreilige trtheil später durch die Thal — wir erinnern
nur an Zanrtta , Les Diamans de la Couronne, La part

du Diable, Le Duc d'Olonne u. s. w. — glänzend zu wi-
derlegen gewusst, so dass wir ihn gegenwärtig in den
ersten Reihen der grossen jetzt lebenden narkotischen
Compooislen erblicken. In Bezug auf Beltini und Doni-
setti wird man vielleicht ons den Einwurf machen wol-
len, dass bei ibnen . — die wir doch gleichsam als die

Narkoliker par excellence in der Musik hervorheben wol-
len, bei denen sich das, was bei Paesietto erst noch
schwacher Anfang, schüchterner Versuch war, zur vol-

len Blüthe und Virtuosität entfaltet hat — Napoleons
Tadel: „tot accompagneniens tont trop forts 1 ' noch in

weit ausgedehnterem Maasse anwendbar sein dürfte. Dass
die« jedoch eine unlogische, falsche Schlüssige wäre,
soll sogleich einleuchtend bewiesen werden

Es ist mehr als wahrscheinlich — ja , Cherubini's

ziemlich transparente, allen Inslrumentalluxus vermei-
dende Partituren steigern es zur Gewissheit, — dass
Napoleons Ausspruch sich nicht sowohl auf das materielle
Forle, auf die Ueberbietung der Massen, sondern vielmehr
auf die ideelle L'eberladung, die störende Reichhaltigkeit,

Selbständigkeit und auf den Gebalt der den Accompagne-
menU einverleibten Gedanken (Cherubini war eben ein

I eingefleischter Anlinarkoüker) bezog. Gerade aber in die-

' ser Beziehung haben sich Bellini und Donisetti meist

j

vorwurfsfrei und makellos erhallen; sie haben diese ge-

fährliche Klippe fast immer glücklieb vermieden, und sich

dadurch auf den ihnen längst allgemein zuerkannten gei-

stigen Mässigkeitspreis die vollgiltigslen Ansprüche er-

worben. Was ausserdem die, beiden Meislern zuweilen

vorgeworfene, allzu häufige Anwendung von Trompeten,

Posaunen, gran cassa, banda sul balco u. s. w. betriff,

so lehrt die Erfahrung, dass diese Verstärkungen , weil

entfernt, den der Musik obliegenden Endzweck zu ver-

fehlen, diesem vielmehr aufs Trefflichste entsprechen.

Diese plötzlichen Explosionen der stärksten Blechinstru-

mente , diese Trommelwirbel und Kaoooaden der „Gran
cassa," oft bei scheinbar widersprechenden Veranlassun-

gen angewandt, z. B. bei zarten, elegischen Liebessce-

nen , während der primo amoroso im süssen Schlummer
oder vor seiner Donna auf den Knieen liegt u. s. w.,

wirken eben durch ihren öfteren Gebrauch weniger er-

weckend und aufregend , als betäubend uod Besinnung

raubend, und unterstützen somit wirksam die narkotischen

Intentionen des Compooislen. Ein so auf einmal mit al-

len Registern losbrauscndes Fortissimo machl das gleich

darauf wieder in seine Rechte eintretende, gleich künst-

lichen Cascaden regelmässig berabtropfende Arpeggio, das

;

süsse, sanft einlullende Einerlei der Begleitung — (in

[

der Regel Aecord - brechende Sextolen), wobei „mit Sorg-

falt jede Abwechselung vermieden ist" — erst recht an-

Eenehm und dessen ganzen Werth empfinden. In dieser

eziehung hat namentlich Bellini Grosses, Unerreichba-

res geleistet. Wiewohl seine meist unter den Antinarko-

likern befindlichen Gegner sich nicht entblöden, zu be-

haupten , seine Begleitungen seien ein wahres Faul • nnd

Lollerbell für den Sänger, so lässl sich doch gar nicht

leugnen, wie sehr Bellini damit dem Singer Vorschub
geleistet, in die Hände, oder vielmehr in die Kehle gear-

beitet bat; man urtbeile selbst:
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9.

Wo in aller Welt findet man wohl noch Begleitungsfor-

nen, die so, wie diese (wir geben übrigens C und D
den Vorzug;, dem Gesäuge Luft und freien Spielraum gön-

nen und ihm ganz und gar carte blanche lassen? — Da

tiud keine usurpatorischen, gegen die Siugstimmc intole-

rant und heftig ankämpfenden Bassgange, keine sie be-

einträchtigenden Figuren und vom Sauger ablenkenden

Instrumenlalionscoquelterieeu , — kurz nichts, was dem
„bercer doucement " nur im Geriugsleu hinderlich sein

konnte; der vielen siunigen Halle, Fermaten, :~
-. nicht

einmal zu gedenken, womit er sich ein unsterbliches Ver-

dienst um alle gefühlsüberschwänglichen Sangerund .,weich

-

geschaffenen Seelen" erworben hat. Ob dieses glücklichen

Vereines so seltener Vorzüge darf Bellini kühn als der

erste narkotische Compouisl, so zu sagen : als ein gestei-

gerter, ein Paetiello in erhöhter Polenz bezeichnet wer-

den, weil er unbestritten seineu musikalischen Ahn (Pae-

sieiio) in jenem vom Kaiser so wichtig hervorgehobenen

Pnncte unendlich überflügelt hat. Er wird deshalb, trotz

aller widersinnigen und ohnmächtigen Angriffe seiner Geg-

aer, noch lange das Repertoir aller Bühnen ausschliess-

lich und unumschränkt beherrschen, da seine Macht über

Publicum und Sänger zu fest begründet, zu lief gewur-

zelt ist ; denn das erstere wird nicht müde, sich von ihm

ia einen musikalischen Opiumrausch versetzen zu lassen,

und die letzleren weihen ihm schon längst eine fast gött-

liche Verehrung. — Wer vielleicht hier lebertreibung

Willem will, mag sich von der Wirklichkeil und tägli-

chen Erfahrung eines Bessern belehren lassen. Welchem
andern Tondichter noch widmen wohl die Singer und

Sängerinnen dieses gewissenhafte, aufmerksame Studium,

diesen heiligen Ernst und dies« sich bis auf's Kleinste er-

streckende Sorgfalt in der Ausführung? Lassen sie nicht

oft die schwelgerische Tafel anderer Componisten — mag
künstlerische Ostenlalion sie auch mit noch so kostbaren

Gängen ausgestaltet und mit seltenen Ingredienzen gewürzt

haben — unberührt, um sieb einzig und allein am ein-

fachen sicilianischen Vesperbrot des Maestro von Cata-

ia, das ihnen süsse ilimmelskosl ist, zu erlaben? —
Donisetti, obwohl sieb fast in allen seinen Opern

(z. B. Onints Cavaline in Lucrezia Borgia, erster Act,

das Duett zwischen Beiisar und Irene, zweiler Act , das

Duett zwischen Leonor und Alpbon* in der Favorile, zwei-
ter Act) das redlichste und eifrigste, oft auch vom glück-

lichsten Erfolge gekrönte Streben kund thul, im Narko-
tischen sein gros- Vorbild zu erreichen , hat doch im
Allgemeinen noch nichts gclieferl, was als in dieser Be-

ziehung Bellini ebenbürtig genanul werden könnte ; seiue

Melodieen strömen nicht den eigentümlich betäubenden
Duft, jenen warmen, languissanten Hauch aus , wodurch
die Bellini sehen so unwiderstehlich wirken. Gewiss aber

berechtigt Donizetti bierin zu den schönsten Erwartun-
gen, und es würde sehr ihörig sein, diesem Componi-
sten, der sieh gerade in seiner besten Kraft befindet und
— wie man zu sagen pflegt — ,,noch viel Zukunft vor

sich hat," die Anwartschaft auf eine nie geahnte, selbst

Bellini noch überragende Grösse voreilig absprechen zu

wollen. —
Wie viel oder wie wenig überzeugende Kraft dem

vorliegenden Versuche, aber die eigentliche Bestimmung
und das Verdienst der Musik , so wie über narkotische

Componisten u. s. w. der Welt die Augen zu ölfnen, inne

wohue. muss und wird der Erfolg am Besten ausweisen;

I inzwischen genügt es uns, zuerst einen Gegenstand zur

Sprache gebracht zu haben, dem eine gewalligere, fähi-

gere Feder leicht noch manche neue und ioteressaute

Seile der Besprechung abgewinnen dürfte.

Schlüsslich wollen wir zu Nutz und Frommen jener

Schwergläubigen , bei denen Wahrheit und bessere Er-

kennlniss immer langsamer, als bei Auderen, zum Durch-

bruch kommen, den hier milgclheilten Argumenten noch

eines hinzufügen, indem wir auf den ganz und gar ver-

schiedenen Effect verweisen, den die Compnsitionen der

Narkotiker und der entgegengesetzten Partei in der Wirk-
lichkeil ausüben.

Man führe nämlich einem Musiker von nur einiger

Erudition Mozart, Beethoven, freier, Schuberl u. s. w

.

vor, so wird er immer mehr hören . und am Ende wie-

der von vorn aofangen wollen; — lasse man ihn hinge-

gen irgend einen fonnidabeln, narkotischen Componisten,

hören, so hat er nach den ersten Paar Taclen schon

genug. — Was spricht wohl schlagender für die grös-

sere Genügnngsfahigkeit der narkotischen Schule? was

!

vermag wohl besser auch den letzten Bodensatz von
1 Zweifeln an den ausserordentlichen Vorzögen, die der

narkotische Componist vor jedem Aalinarkoliker voraus

bat, zu entfernen?

N A C II II I G II I EW.

The Handel Society.

Unter diesem Titel ist in London seit dem Juli des

vergangenen Jahres ein Verein in öffentliche Wirksam-

keit getreten, der es unternommen hat, eine vollständige

Sammlung der Werke Händett in Druck herauszugeben.

Der Verein zählt die vorzüglichsten Künstler Englands

zu seinen tbSligen Mitgliedern. Mit einem jährlichen vor-

auszuzahlenden Beitrage von einer Guinee ist jedem In-

und Ausländer der Beitritt zu diesem Unternehmen ge-
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glättet. Jeder Subscribent erhält für seinen Beitrag ein

Exemplar der im Laufe des Jahres erschienenen Werke.

Das \ olunien des jährlich Herauszugebenden wird durch

die grossere oder geringere Zahl der Subscribenlen be-

stimmt werden und mit dieser im Verhältnisse sieben,

indem jederzeit die ganze Summe der im Jahre einge-

gangenen Beitrüge auf die Förderung des Unternehmens
verwendet werde* soll. Es wird daher im Interesse eines

jeden Tbeilnebniers selbst liegen, die Vermehrung der

Subsenbenlen zu wünschen und befördern zu helfen, in-

dem ihm dadurch selbst ein Gewinn erwichst. Das Maxi-

mum der Subacribentensahl ist rom Directoriom auf ein

Tausend gesetzt. Dem Prospectos dieses Unternehmens

ist ein Verzeicbniss der bis jetzt gewonnenen Theilneb-

mer beigefügt; es benennt gegen 500 Subscribenlen. Ver-

bältnissmässig finden sich unter diesen noch sehr wenig
Ausländer; es ist zn erwarten, dass spätere Nachtrage

dieses Verzeichnisses auch von einer zahlreichen Tbeil-

nabme des Auslandes, namentlich der deutschen Musik-

weit, an diesem rühmlichen Unternehmen erfreuliebe

Kunde geben werden.

Von den beiden früheren englischen Ausgaben der

Werke Bändets, die erste von Waith, die spatere von
Arnold, kann, wie die Ankündigung dieser neuen be-

sagt, jene, zn Hönde?t Zeiten unternommene, am We-
nigsten für vollständig gellen ; aber auch bei der zwei-

ten fehlen mehrere der früheren und bedeutende Werke.
Beide Ausgaben sind überdies nicht mehr im Handel.

Wie sehr auch der Wunsch, eine neue und voll-

ständige Ausgab« dieser Werke veranstaltet zu sehen,

eben in der neueren Zeit, wo die Tbeilnahme an Hun-
det» Musik, wie sie es jederzeit in England war, auch

in Deutschland eine allgemeinere geworden ist, dringend

werden musste, so war es doch nicht zu erwarten, dass

irgend ein Musikverleger einer so kostspieligen Sache auf
eigene Rechnung sich hätte unterziehen mögen. Wie so

viele Interessen der Gegenwart durch Vereine gefördert

werden, so sehen wir nun auch dem hier in Rede ste-

henden ein gemeinsames Wirken aebtungswertber Min-
ner I hitig entgegenkommen. Der in England zu diesem
Zwecke gestiftete Verein betrachtet aber das Unterneh-
men nicht als ein mrrkanliliscbes, vielmehr als eine Eh-
rensache der englischen Nation. Der grösste Tbeil der*

jenigen Werke Mündel's, durch welche er auf unsere
Zeit gekommen ist, war für sie und in ihrer Sprache
eschrieben. In England ist die unbedingte Verehrung
ieses Meisters ein musikalischer Glaubensartikel ; sie bat

nie gewankt und ist in den gegenwärtigen Tagen viel-

leicht noch in grösserem Maasse vorhanden, als zu sei-

nen Lebzeilen. Dort werden auch seine Werke noch in

der originalen Gestalt, ohne Abänderungen und Instru-

menulzusitze, aufgerührt; man würde es für einen Fre-
vel halten, an solchen als elassiseb anerkannten Werken
etwas ändern oder bessern in wollen. Die Orgel, welche
dort auch in den Coneerteälen nicht fehlen darf, ersetzt
auch jetzt noch die grossere Zahl von Blasinstrumenten,
welche man bei uns in den Händefsehen Oratorien glaubt
beifügen zn müssen, und füllt die Leeren, welche sieb in

/faWe/scbei, wie in den Partituren früherer Zeit über-
baup», bänhg Doden, durch angemessene Begleitung, wie

I sie von dem Componisten intendirt war. Wenn überhaupt

I weniger von einer hier nicht wohl angewendeten detail-

lirten Nüancirung, als von Einfachheit und kräftiger Fülle

die Rede ist, so wird leicht zu ermessen sein, dass die

Mitwirkung eioer guten und geschickt behandelten Orgel

die Abwesenheit einiger unserer Holz- und Blechinstru-

mente nicht sehr wird empfinden lassen. So viel uns be-

kannt ist, bat Mendelssohn die von ihm aufgeführten

//</Wefsehen Oratorien jederzeit nach der Originalparti-

lur und mit Orgrlbegleitung grgebeo; die Wirkung sol-

cher Aufrührungen ist immer als eine ausgezeichnet gross-

artige gerühmt worden.
Die bisher in Deutschland gedruckten Partituren Han-

derscher Kireheneomposilionen waren fast immer mit In«

strumentalVermehrung verseben. Einige früher von Hil-

ter herausgegebenen Stücke enthielten wenigstens manche
Abänderungen in der Instrumentation. Wie sehr die beste

Absiebt und Gesinnung bei jeder Art solcher Arrange-

ments auch immer anzunehmen sein möge, so werden sie

auf allgemeine billigende Anerkennung doch nie Anspruch
machen köunen. Wo nach Umständen und nach localem

I

Bedürfnisse Abänderungen herbeigeführt werden, da wird

bei verständigem Verfahren nicht viel einzuwenden sein;

es scheint aber wenigstens keine Berechtigung damit ver-

bunden, solche Bearbeitungen classischer Werke durch

eine Ausgabe in Druck zu allgemeinem Gebrauch und
anstatt des Originals hinstellen zu dürfen; am Meisten,

wo das Original so wenig bekanul und zugänglich ist,

wie die /frtr/c/efsehen Oratorien in ihrer ursprünglichen

Gestalt es bei uns bisher gewesen sind. Durch die Be-
mühungen der Handel Society, durch die Mittel, welche
ihr zu Gebote sieben, ihre Ausgabe nach zuverlässigen

Manuscriplen, gröastenlheils nach den Originalhaiidscbrif-

ten selbst, zu besorgen, werden wir zu künftigen Ver-
gleichungen in den Stand gesetzt sein, Znsätze und Aus-
lassungen in den arraugirten deutschen Ausgaben leicht

zu erkennen, und wo eine treue Herstellung des Origi-

nals nicht geschehen soll oder kann, wenigstens eine cri-

! tische Revision der Bearbeitung vorzunehmen und dem
Gutdünken und Dafürhalten eines Andern das unsrige

entgegenzusetzen.

Es ist vor Kurzem der erste Band dieser neuen
i Sammlung erschienen und an die Theilnehmer versandt

| worden. Die Ausstattung desselben ist so, wie wir nie
I von einer englischen Prachtausgabe erwarten durften. Er
I enthält in vollständiger Partitur mit beigefügtem Clavier-

aoszage, die vier Antbems zur Kronuog Georgs des Zwei-
ten, i) The hing rejoice; 2) Zadok the Priest; 3) My
beart is inditiog; 4) Let the band be slreugtheoed. Zn
bald folgender Herausgabe «od vorbereitet: L'Aliegro, il

Penseroso ed il Moderato; Esther; Gantete für den Caci-

lientag; das Detliuger Te Deam, und ein Baud Kammer-
merduetteo und Cantaten.

Wie manches Werthvolle, was jetst nur als Selten-

heit bei Sammlern anzutreffen war, wird auf diesem
Wege wieder zu allgemeiner Kenntniss und Anerkennung
gelangen können. Recht sehr ist aber zu wünschen, dass

das Verzeicbniss der Theilnehmer recht bald vollzählig

werden möge, damit die Herausgabe schnell gefördert

werden kann. Oer Preis einer Guinee für den im ersten

5
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Jahre erschienenen Band rat schon jetzt, nach englischem

Maassstabe, mässig zu Ben Den 5 wenn bei 4er vollen Sob-
«cribenlenzabl die Tbeilnehmer für denselben Preis das

DoppeUe de« Volumens empfangen, wird der Preis auch
nieh unserem Maassube ein sehr billiger genannt wer-
den müssen.

Die Unterzeichnung mit Pränumeration geschieht in

London bei Herrn Robert Additon. Für viele Städte

Englands bat der Verein Adressen sur Empfangnahme
von Pränumerationen angegeben. Für Frankreich fiuden

wir Herrn Otborme in Paris als Beauftragten genannt
E* würde von unserer Seite sehr dankenswerte sein und
den Unternehmen selbst vielleicht tur Portierung dienen,

wenn es dem verehrten Dircclorium gefallen wollte, auch

in einer deutseben Stadt, vielleicht in Leipzig, als einem
literarischen liauptpunete , zur Unterzeichnung Gelegen-

heit zu geben. Line Bekanntmachung des Programms in •

deutscher Sprache und diese Erleichterung zur Theilnalime

würden gewiss nicht verfehlen, dem Unternehmen eine bc*

deutende Zahl von Interessenten zuzuführen. — ».

Frühlingsstagione in Italien.

Königreich Beider Sicilien.

Neapel, Man erstaunt, wie tief die stolze Parlhenope

mit der Oper gesunken ist. YVibrend letzterer im Frtib-

Unge zu Mailand and Venedig, in jeder Stadt drei, tu Flo-

renz gar fünf Theater die Pforten öffneten, waren hier

die beiden königl. Thealer S. Carlo und Fondo geschlos-

sen. Letzteres begann zwar die Vorstellungen am 30. Mai,

aber von einer Frühlingsstagione war keine Rede mehr.

Neapel liefert auch in seinem neuesten Thealraljabre (Früh-

ling 1844 bis Ende der Fasten 1845) den klarsten Beweis,

dasa Italiens übersehwenglicheZabl Maestri, Sänger n. s. w.,

die Jahr aus Jahr ein für die Theater Europa'«, Asien's,

Afrikas und Amerikas in grosster Tbätigkeil begriffen

sind, dem Kolzebne'cben Don Hanudo de Colibrarios wür-
dig die Hand reichen kann. Man tausche sieb ja nicht!

Kein Geld, kein Schweizer = kein Theater, kein Italien;

es ist im sogenannten Bei Paese das zweite leb) sei die

Oper, Komödie und ihre Priester gut, mittelmässig, oder

gar «eblecht: in's Theater „muss" man geben, wäre es

auch nur, um an schwatzen, zu schlafen, Geschäfte ab-

zamacben, Visiten abzustatten u. dergl. , hier ist man in

seiner zweiten, noch dazu oeonomischen Wohnung. Da
nun unter all' unseren dennaligen Maestri und Sängern

nur selten Vorzügliches zu finden ist, so wird natürli-

cherweise das Leidliche vortrefflich, das Bessere sublim,

«nd im Lande der Superlative steigt Alles „relativ" in

geometrischer Progression. Nur ein Beispiel. In Hespe-

riens Gefilden ist jetzt Herr Verdi der sublime Jupiter-

maestro. Man könnte fragen , in welcher Hinsicht? Als

Melodiker kann er mit Donizetti and Belbni — bissen

wir Bossini, den Schöpfer einer musikalischen Epoche, als

einen Solrtär für sieb stehen — keineo Vergleich aushal-

ten. Ate Harmoniker, oder gar wegen neuer barmoni-

Sener Combinalionen
,
wegen Einheit in der Manuichfal-

ügkeit, wegen Charaeterislik u. s.w. 1 Erstens behaup-

ten nur Idioten, letztere vermisst man und Niemand küm- 1

mert sich um sie. Da aber das reichhaltige DonizeUi'sche
Hauptrepertorium , dem sieh zuweilen Rossini, Bellini,

Pacini, Ricci und Mercadante gesellen, nach und nach,
wie einst das Roesini'scbe , zusammenschrumpft, so hat
die Mode den etwas bessere Waare, als seine Coliegen,
liefernden Herrn Verdi zu ihrem Liebling erwählt und
seinen Ernani , Nabueodonosor und die Lombard! als su-
blim gestempelt. Ein ganz ähnlicher Fall findet Statt mit
der diesen Frühling relativ einzigen, sublimen Prima Donna
Frezzolini, weil die Tacckinardi und Tadolini jenseits der
Berge wirken. Es ist in der That zu verwundern, dass,
wahrend die allermeisten Prime Doone gar bald der Last
der heutigen Massenoper unterliegen, diese drei nicht nur
seit mehreren Jshren es in ihr aushalten, sondern sogar
an Kraft und Kunst zuzunehmen scheinen. Herr Verdi ist

noch im Beginnen: seine Leistungen gehören noch der
Zukunft an.

Gibt das Vorausgeschickte einen Fingerzeig, wie man
den gegenwärtigen Znstand unserer Oper und Journali-

stik in's Auge zu fassen bat, so wird die Verwunderung
nicht so gar ungeheuer gross sein, wenn man sieht, wie
die volk- und geldreiche Stadt Neapel, noch dazu mit
einem bedeutenden Zuschüsse von Seiten der Regierung,

für S. Carlo und Fondo einen so erbärmlichen Cartellone

vom 30. Mai bis 3. Oclober bekannt machen konnte. Be-
sagter Cartellone enthält mehrere exotische, zum Theil

obscure Namen: Prime Donne Bishop, Wilmol, Cbiara
Gualdi (beide Letzteren vom seeundären Tealro Nuovo),
Luisa Lueiani (für die Opera buffa und ebenfalls von je-

nem Theater) ; Tenor«: Malvezzi, Wenzel, Gemines;
Bassislea; Benventani, Arali, Ongarini (sämrallich aecun-
dae classis); Buffi Casaccia (der Beste von Allen; und
Seivoll i- Zwei neue Opern werden gegeben, eine von
einem Zögling des neapolitanischen Conservatoriums, oder
von einem Maestro napolilano zweiten Ranges, die andere
neu, oder neu für Neapel.

Am 30. Mai, dem Namens- oder Galatage des Kö-
nigs, wurde das Teatro Fondo mit der sehr magern Opera
buffa Regina di Golconda von Donizetti nicht glänzend
eröffnet; die Bisbop, Herr Wenzel u. s. w. trugen einen

ehrwürdigen Fiasco davon. Iipreventioo «Tarreslo, otria

il debilere, neue Oper vom neuen Maestro Francesco
Altovilla, worin die Gualdi, die Altistin Caly, die Her-

ren Wenzel, Casaccia und Salvetti wirkten, fand kaum
in zwei Duetten des ersten und in einem Terzette des

zweiten Actes einige Aufmunterung.
(Tealro Nuovo.) Der Cartellone der neuen Impresa

dieses Theaters für's neue Tbealeriahr enthält auch keine

ausgezeichnete Gesellschaft. In Allem werden 240 Vor-
Stellungen gegeben, worunter zehn neue Opern, nämlich
fünf neue für Neapel, fünf eigens componirle. In Belli-

ni's Sonnambula, worin die Zeecbini, Tenor Labocetla
und Bassist Vilo sangen, ging Alles schlecht. Besser ging

Dooizetti's Ajo nell' rmbarazso mit dem bekannten rJulfo

Luzio , dem zur Seile die Caraoti und Silveslri , Tenor
Tests und Bassist De Rosn sangen; wenigstens konnte
man sagen « pott mobil* Pkoebue. Der Olivo e Pasquale

von Ebendemselben fiel abermals durch. In Bellini's wei-

nerlicher Bcatrice di Tenda fand die Zeecbini und der

kalte Bassist Gnone einigen Anklang; die De Rosa, welche
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die Agnes« sang, hat eine hübsche Figur. In der neuen

Oper L'invitata ad wta festa di maschera, vom nenen

Maestro Sig. Falente, sang die Caranli, Tenor Labo-

cella, Luzio und Vito. Die leichte Musik Tand in einigen

Stücken ziemlich starken Applaus.

(Teatro Fenice.) Eine Actionärgesellscbaft von 60
j

Aclieu, jede zu 40 Ducali (beiläufig so viel Tbaler), ha-

ben dies kleine Theater drillen Hanges zum zweiten

Hange erhoben. Nebst einigen alten Opera wurde Doni-

zetti's Linda di Cbamonnix oicht übel gegeben. Es san-

gen darin die Marcbesini (hübsche Figur und Stimme),

die Bazzani, Tenor Laudami (vom Teatro Nuovo) , Buflo

Savoja und Bassist Fischetti. Es ist überflüssig, zu fra-

gen , ob distonirt worden sei
; jetzt distonirt man auch

auf S. Carlo und in allen Theatern Italiens.

Kirchenstaat.

Rom. Am zweiten Ostertage gab Herr Landsberg
aus Breslau das letzte grosse Musikfest der Stagione.

Erste Hälfte. Ave verum corpus von Mozart. Chor aus

Mendelssohn's Paulus : Stimar dobbiam beato (vom Mar-

cbese und Maestro Ihmenico Capranica aus dem Deut- ,

sehen übersetzt). Toccata für Pianoforte von Seb. Bach.
Das Halleluja aus H&ndcVs Messias. Zweite Hälfte. In-

troduetion aus Webers Oberau. Chor aus Idomeneo von

Mozart. Finale mit Soli und Chören aus dessen Don
Juan. Quartett mit Chor von Meyerbeer. Unter der über

|

800 Personen starken Zahl der Zuhörer befanden sich

die Prinzessin Marie von Sachsen, der Grossberzog von
I

Mecklenburg -Schwerin, die Erbprinzen von Lippe und
|

Scbwarzburg- Rudolstadt, fast alle Herren und Damen des

diplomatischen Corps, und andere Einbeimische und Fremde.

Stark war der Beifall, und der Ausspruch des grössten

Theils der Zuhörer: man habe eine solche Musik noch

nie in Rom gehört, und Herr Landsberg verdiene das

allergrösste Lob. — Seine Soirees musicales endigten am
19. April. — NB. MendeJssohn's Paulus wird hier in's

Italienische übersetzt und in 14 Heften herausgegeben.

(Teatro Argenlina.) Donizetli's Belisario machte den i

Anfang der Stagione. Der von hier gebürtige Bassist Co-

lini hat etwas Kehlstimme, gehört aber im Ganzen zu

den besseren Virtuosi, und wurde auch als Protagonist von
seinen Landsleuten stark applaudirt. Die Leva, mit star-

ker umfangsreieber Sopranstimme, sang die Antotiina ziem-

lich gut ; die zum ersten Mala die Bühne betretende Elisa

Frisoni, mit angenehmer Stimme und gutem Gesänge,

fand Aufmunterung. Der französische Bassist Bordas kann
vielleicht etwas werden. Die nene Oper Laisa di Fran-
cia, eigentlich La Duchessa de ta Falliere , vom Mae-
stro Campana, zog erst in der Folge tbeilweise an ; die

sehr lärmende unbedeutende Musik ist mit ihren Ver-
wandten Giulio d'Este und Vannina d'Ornano desselben

Autors von einem Schlage. Ia dieser Luisa sangen die

Gruiz, Tenor Fedor (eigentlich Wilhelm Becker, ein

Russe, von dem bereits in dieseu Blättern die Rede war)
und Bassist Colini. Letzterer machte hierauf einen Faua-
tismo in Donizetli's Torquato Tasso ; die Bravo's und Ev-
viva Colini! wurden im Unisono in den hoben Octaven
aus allen Winkeln des Theaters geschrieen. Eine Fort-

i

seizung dieses Geschrei« und Gepolters Hess sieh nach- 1

her in Verdi'« hier neuem Ernani vernehmen, worin die
Leva, die Veili, Tenor Ciafrei (wieder ein Landsmann)
und Colini wirkten. In Oesterreichs Hauptstadt, wo die-

ser Ernani so eben Furore gemacht, tadelten die Wiener
Zeitschriften insbesondere den grossen Lärm der Blech-
instrumente in jener Oper, wogegen die italienischen Jour-
nale diesen Lärm ganz ignoriren wollen, um nur ibren
Idolo zu verherrlichen.

(Teatro Valle.) InBellini's Sonnambula fanden die Bis-
hop und Tenor Malvczzi kaum theilweise Anklang ; das
Ganze ging nicht gut. Donizetli's Anna Bolena, mit der
bübsebeu Stefanone, ging Anfangs, des Tenors wegen,
ebenfalls nicht gut ; als dieser aber von Herrn Deila Lurga
abgelöst wurde, machte die Oper beinahe Furore. Bassist
war Herr Fedrighini, die Seyniour gab die Olivieri, den
Smelon die zum ersten Male die Bühne betretende Alli-
st in Concelü, mit hübscher umfangreicher Stimme nnd
guter Methode. In der Lucia di Lammermoor, wieder von
Donizelli, mit der Bishop, Tenor Malvezzi, den Bassisten
Slaffolini und Pozzolini, erregle der Tenor den ersten,
und die Bishop (!) einen zweiten Furore. Letztere ist in
Rouladen, Trillern, chromatischen Läufen und Fioriluren
aller An sehr freigebig, und gefällt sonderbarerweise un-
gemein in Horn und Neapel. Wegen ihrer Abreise nach
letzlerer Hauptstadt ersetzte sie in der Lucia die Wü-
mot; aber schon nach zwei Vorstellungen gab man die
Gemma di Vergy, abermals von Donizelli, mit der Stcf-

fanone. Die Wilmot sang hierauf im Roberto d'Evreux,
wieder von Donizelli , uud hatte als Adjutanten die Oli-

vieri, Tenor Malvezzi nnd den Bassisten Pozzolini. Am
2. Juni gab man endlich die hier neue Oper II depor-
tato in America (ursprünglich 11 20. d'agoslo) , del Mae-
stro Aspa, zum ersten und letzten Male. Man kehrte
schnell zum italienischen Wieuer Hofcapeilmeisler zurück.

Auf Argenlina liess sich ein neapolitaner Flötist in

den Zwischenaclen mit vielem Beifall hören. Auch die
Bishop uud Herr ßoehsa versäumten nicht, ihre beson-
dere musikalische Academie zu geben.

Herr Alessandro Carcano, ein hier ansässiger ade-
liger Mailänder, zugleich Maestro, kündigte im Mai eine
uuter dem Titel: ,,Antologia musicale di Roma" zwei-
mal monatlich herauszugebende neue musikalische Zeit-

schrift an. Diese soll sich mit dem historischen, biblio-

graphischen, ästhetischen Tbeile der Musik, mit der Kri-

tik und deu neuesten Erfindungen in ihr beschäftigen.

In erslerer Hinsicht verspricht er noch ganz unbekannte
musikalische Ducumente bekannt zu machen. Herr 6'ffr-

cano hat uuter andern zwei köstliche Stützen an Santini
uud Baini; aber Letzterer, seine Hauptstütze, ist nicht

mehr.

Zum grössten Bedauern aller Römer starb hier am
21. Mai der als Componist und Schriftsteller bekannte
Abbale Giuseppe Baini, geboren zu Horn den 21. Oclo-
ber 1775. Im Seminario, wo er Philosophie und Theolo-
gie sludirte, erlernte er auch den Canto Gregoriano un-
ter D. Stefano Silveira, und aus Palestrinas Werken
die Figuralmnsik. Seit 1795 sang er als Bauist in der
päpstlichen Capelle, und sludirte dabei den Cootrapunct
unter Herrn Giuseppe Tannaconi ; 1804 wurde erConcerl-
director in benannter Capelle. 1810 erhielt er eine Ein-
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ladung als kaiserl. Capellmeister nach Paris, die er aber

ablehnte. 1814 wurde er zum Generaldircctor obiger Ca-

pelle ernannt, welche Stelle er bis zu seinem Tode be-

kleidete. — Die von ihm bekannt gemachten Composi-

tionen Bind : vier- und acblstimmige Salmi und Inni, eine

Messe für Chardienstag, viele Kirchenmusik für die «pa-

nischen Könige Carl IV. und Ferdinand VII., ein zehn-

sümmiges Miserere als Fortsetzung der beiden von Gre-

gorin AUegri und Tommaso Bai, mehrere andere vier-

bis zwölfstimmige Kirchenmusik ; sodann das Leben Pale-

ttrinat, und ein Versuch über die Identität des musika-

lischen and poetischen Rhythmus.

Civitaoecchia. Auch in diesem päpstlichen

am mittelländischen Meere ist ein neuerbautes

Theater und Oper. Dieser neue Tempel heissl:

Tealro Trajauo. Die beiden gegebenen Opern waren

Donizetti's Lucrezia Borgia und Mercadante s Veslate:

zwei Antipoden in Betreff des melodischen Gehalts. Er-

stere hat natürlicherweise weit mehr gefallen. Die Ra-

nieri-Morini und Tenor Pedrazzi, Veteranen und abgenutzt,

die Altistin Taglioni mit hübschem Gesänge und schwacher

Stimme , Bassist Fern , mit starker Stimme und keinem

vortrefflichen Gesauge, waren die llaoptzierdcn , und da

hier nie Oper gegeben wurde, so war man überhaupt

mehr als zufrieden. Die in der zweiten Hälfte Juni« ge-

gebene nene Oper: II Rapimentn delie tpose Venexiane

vom neuen Maestro Gaetano De Lauretit , hatte einen

jungen Grafen zum Dichter) Beide fanden starke Aufmun-

terung, zuletzt Blumenkränze, Gedichte u. s. w.

Ancona. Eine respeclable Sangergesellscbaft wirkte

hier in der diesjährigen Haupt- (Cartello-) Slagione. Aus-

ser der De Giulj Rossi und dem Bassisten Badiali (Beide

von der Piera di Reggio [s. d.]) waren hier noch die

beiden Prime Donne Barbieri und Cignozzi, die Tenore

Musich und Luccbesi, nebst den Bassisten lionconi (Seb.)

und Porto (sämmtlicb aus Forli (s. d.) angekommen).

Den 27. Mai wurde das Thealer mit Donizetti's Anna
Bolcna eröffnet, worin sich besonders die Barbieri und

Tenor Musich auszeichneten. Einen grossen Fanalismo

machte am 11. Juni die Oper Bonifasio de Geremei del

Maestro Principe Ponialowsky, wiewobl sie bis halb 2 Uhr

gedauert batte. Der Maestro wurde über dreissig Mal her-

vorgerufen: Musik, Sänger, Orchester, Alles war sublim,

so wenigstens sagt das Unisono der italienischen Blätter.

Gubbio, Seit ziemlich langer Zeit entbehrten wir

einer befriedigenden Gesellschaft der Virtuosi; die von

diesem Frühling war kaum leidlich ; wir hörten die fa-

mose Lucia di Lammermoor , eine Hauptperle der Doni-

zetIi'sehen sehr langen Opernperlenschnur. Die Polidori

bat als Lucia Aller Herzen gerührt; Tenor Pavoni war
für einen Edgardo etwas zu schwach, und Bassist Cresci

noch zu sehr Anfänger, um als Asthon zu glänzen. In

seinem Benefize spielte seine Schwester, die Prima Donna

Teresina Cresci, ein Fantasie und Variationen für Piano-

forle von Herz und erregte Eulbusiasmus.

Rimini. Hicci's Chi dnra vince geliel — in der Folge

— ungemein. Die Zaoi entzückte Alles! Der von einer

Uitpässlichkeit hergestellte Tenor Scalari, mit angeneh-

mer Stimme, machte das Publicum vor Freude rasend,

so oft er das ö nahm. Baffo Petrazzoli verstand Klat-

schereien hervorzubr Bassist ßaront, ein Schüler
Marchesi's zu Bologna, machte sich Ehre.

Ravenna. Die Prima Donna Mollini, vom Mailänder
Conservatorium, Tenor Milesi, die Bassisten Ferlotli und
Fallardi, im Ganzen eine löbliche Gesellschaft, erwarben
sich hier ungemeinen Beifall in Bellini's Puritani, worin
das Hauptstück, das Bassistenduell im zweiten Act, wie-
derholt werden mussle. Donizetti's Marino Faliero gab
den Puritani nichts nach. Ferlotli, der freilich kein all-

zusehr entzückender Sänger ist, gab die Titelrolle zu völ-

liger Zufriedenbeil der Zuhörer.

Forli. Drei Opern liefen hier glücklich vom Stapel.

Verdi'« Nabucodouosor , der erst in der Folge mehr an-

zog; die Barbieri- Nini war die ausgezeichnetste, nach
ihr Bassist Ronconi (Seb.) in der Titelrolle, ein vortreff-

licher Sänger und Dislonirer in einer Person. Auch die

Comprimaria Cignozzi, Tenor Lucchesi und Bassist Porto

trugen zum Gelingen des Ganzen vorlbeilbaft bei. Die

Barbieri triurophirte sodann in Donizetti's Anna Bolena,

worin die Anfängerin Brambilla (Carlo! la) den Smeton,
Tenor Musicb den Percy und Porto den Enrico machte.

Eine etwas minder günstige Aufnahme fand Donizetti's

Marino Faliero.

iKorlaetzuu g folgt.)

Feuilleton.
Am 34. Jaoi laod la Kreazliugen bei Constanz das

schweizerische htueikleat Statt. Voa der groeten offenen Halle im
Bodensee zagen sämnl liehe Vereine nit Muaii aod Fabnea, unter

de« Geläute der Kloaterglocken und Gescbtitzesdonuer, nach dem
Kloster Kreszliogen, wo die Gesaogvorlroge in Kloslerbofe gehal-

ten worden. Die Lieder (meist von KaHneoda, Miigeli, Zumttteg
ood Schmalhvli) brachten zwar, so schreibt man, im Preten nicbC

die gewioaeate Wirknng hervor, doch war du Feil schon and

Balft bat die Parlitor seiner Oper: ,,Der Liebesbraouen "

dem Könige der Franzosen gewidmet ond von demselben dafür eine

mit dem tiiidoiaae dea Monarchen veraeheQe greiac Medaille erhulkii.

Der regierende
Conpooial; eine Ceolat«
ren Kent
•nebe waren , im

reode Herzog voa Sachten- Coburg- Golhn ist noch

ae Cantale von ihn sollte zu Ehren der Herzogin

dea Füraten von Leiningen , die bei ihm snm Be-

Daa WeimarVbe Hohheatar wurde am 30. Jnni mit einer

oeoen komischen Oper: „ Kb'uig und Pächter." Boeh von Binden-

Jtld (naeb dem Lnetsalelei Cnrl XII. aaf Rügen), Mosik von Lobe,

geaeblosaen. — Die Oper fand Beifall.

Die itnlienisebe Tbeelergeaellachart zu London gab am 20.

Jnai eine nene Oper von Cotta, Nameoe Dan Carlos,

Iren nach Sthilitr verfasst Ist. Sie machte Glück.

Der Dammniikverein ond dea

bekannt, des«, als Wiederholung des im vorigen Jahre begangenen

Mnzartfeales, noch dieses Jahr am 4. September ein Mntikfest ge-

leiert werden aell. Besondere Einladungen an Einzelne erfolgen

nicht; es sind vielmehr alle Knnalfieuude ond Verehrer Hotart'

i

im Allgemeinen eingelnden. Die Gaste haben sieh bis aom Ii. Au-

gust heim Sccrelariat de* Vereine zu melden nnd dea Haaplpro-

ben (den 1. nnd 3. September) beizawobneu ; wollen *ie Solosliick«

vortrugen , so beben sie diese zngleieb nnznzeigeo und die Aafle-

aaatimmen zur Begleitung einzusenden. — tlebrigeas «allen nach

Ompositioneo ven aadrreu Meiatern, ala Hotart,

den.
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Ankündigungen.

welche M eben

im Verlag von Breltkopf of? Hfiriel in Leipzig
erMhienea und durch alle Buch- und Muaikalicnkandlnngtu zu

- SO

- IS

- 10

1 ii

1

1

Tl,ir. >gr
). S*. E. ,

Potpourri am der Sirene ffir das
(Na. 98 der Sammlung tob Potpourri'!.)...

Duvernof, «I. B., Une Peetee d'Auker. Petite Faa-
taitie ponr le Piaao. Op. 155... ,

Klurlleh, C.V.. Koniance de POpera: Olell«. Iran-

crile poar Ic Piaaa

HngVH) aW. B., 0 deutsche Ginange lind ein Toast fite

vierstimmigen Manncrckor. Op. 5. Partilara. Stimmen,

ammlbbrennet*, V., Souvenir* de la Sirene, Opera
d'Auber. Paolaitle pour le Piano. Op. 1(10

Laiekk, C, latrodactiea el Air a la Slyrieane pour
le Plana avre aecomp. de Violoncclle eklige

et F. A. Hlimmrr, InlrodneÜou el Valaa de
pour le Piaao ave« aecomp. d« Violas et Vio-
8« Serie

Lerarprnlter, A., S petita Amatemena pour le Piaao.

eompeiet el soigncu»emrni dolgtra. Na. 1. Je m'eo mo.
quede Brauplaa. No. Sl. Leontioede

— — 48* Bagatelle aar de* Roma
Mlle. Lia Duport, poar le Piano

Kiens, Ii., Vierstimmige LiederebSre für .Männerstim-

men. Op. 57. 8 Hcfle. Partitur und Stimmen a

IHOBmrt, IV. An 4* Symphonie ia C dar mit der Faire,

für Orchester 8

- 85

M.rqmerM. Öp.B7.»
nee.

1
de l'Alhm» de

I

10

194

ö

18
e. O. A...

VI. poar le Piano. Or . 48..

Pers»le«e, Slabal maier, traucrl! paar le Piaaa an
Orgue per Pran^oi« Hunten 1 10
Oftellen, II. , Paataiete el Variation« brillante* tnr

de« rnotif» de l'Opera i La Sirene d'Auber, pour le Piaao.

Op. OH . - 8»
Nrhlndcftach, Jal. , 0 Gesänge für eine Bariton-

oder Mexzo- Sopran -Stimme mit Begleitung de« Piano-
forte. Op. IS — 80

ThRlbergr, 8., 8 Binden aai Opus 80 für du Pie-

aoforle in 4 IIInden errangirt. No. I. 8. 4. 8. 9. a
— — Grande Fentaitie ur l'Opera : Setairanalde da Rao*

riai, arrangrr poar le l'inno i 4 malus. Op. 81
Wlrlhoru.bl, J., Grande Pantaläe aar de« moüf. da

Pirale de Bellini
, poor le Piaao. Op. 13

5°™ Impromptu paar le Piano. Op. 14.»

- 10

i m
i -
- 19t

Bei Andre i« Ottenbach itt enchieaeo'

Verwichniss von Musikalien in bedeutend her*
•btrarteten Prrlten, 80 Seile». PreitSBLr.~ 1 gn>,

Alle Mutik- and Borbhtnillungrn be*argen towobl dieset Ver-
sekkabs, ab die Mattkalien akae fortoaübeklag.

Wette Musikalien.
im Verlage von Fr. Htafmrluter in Leipsig.

JVou« Au. 8.

Alknn, 3 ge. Btudca p. Plte. No. I, pour U nain gaorbe aeul

(«O Ngr.). No. 2, paar la mein droilc neai (i Tklr.). No. 3,
ä mauvemeat acmhlable el perpeluel paar let denk mains (2i5

Ngr.). 2 Tblr. il Ngr.
— Jean ipii plrurr el .lean i)ui ril. 2 Fugke p. Ifle. IIS Ngr.
Breyajohoek, Let Hommage*. Pen.er p. Pfle. 8 Ngr.

Oantnaann, Op. 7. Gr. raauiiie mr le Freiachuta p. Pfle. 23 Ngr.

eatmann, Op. 8. Dwi Neenraei p. Pfte. l*t Ngr.

Unten, Op. 8. Honda «U. Polaren p. Pfto. 184 Ngr.

Mrentier. Op. 08. Seck« Geaange Ar 4 Muitnlimne».
1 Tklr. 18 Ngr.

LMbltmkr, Op.90. Cn.rlolten-W.lier f. OrekaL ITklr. 20Ngr.
— ldem fkr Pfte an 4 Händen. SO Ngr.
— Id«m Ar Pfte. 18 Ngr.
— Idan ba leichten Arrangement fkr Pfte. 10 Ngr.
— ldem für Flirte. 8 Ngr.— On. 101. Wien-Prager Ki«nh.bn. ."i Polka f. Pfte. 10 Ngr.
— ldem für Pfte xa 4 Handca. 18 Ngr.

Tlnrachnrr, Seene und Arie fi

na Unna HcUiae.) I TUr. 8 Ngr.
TI «jre, Op. 41. Varialioaea (Scbt ihr drei Rotte vor den Wa-
gen) für Pfte aa 4 Händen. 18i Ngr.

gwmbodl», Aurorat Strahlen. WalaeT fnr Pfte. 18 Ngr.

o Ulechettl cji

J*mi 1844.
ia Wie..

No.

II (Sopran and Te-

, Tenor und Bari-

Almrjr, e.
508.) 48 Kr.

Blumenlhal, Jf. v«. Vater Unter f&r 4 Singilimmen mit
Begleilnng ron 8 Vlol. , S Violoncelb, Cnnrrtb.tt . S Horner,
8 Trompeten. Pnoken and Orgel. 1 Fl. SO Kr.

Cxernr, C„ Termm-Et.de für d« Pfte. Op 753. Hefti. 50 Kr.
8 Staden fite die linke Hand fkr du Pfle. Op. 758. Hcfl

2. 30 Kr.

Donlsettl , C. , Dam Schactien ton Portugal. Groate Oper.
Kiozelnr 5nmi»ern> No. 17. Daell (Tenor and Bariion). I F\.

No. 98. Arie (Sopran). 30 Kr. Na. 83. Duell
•or). 1 Fl. 50 Kr. No. 88. Teeseti (Sc

ton). 1 Fl.

5 Airt de Ballet de la mimt Opera ponr le Pfte. Cah. 1-
3. ä 48 Kr.

oneh^tTT Hinden?
Ä
r50*Kr.

,,',*e,ke*^ ** ^ "**

• Cavatina ddl' Opera : Roberto Derereax per Bariloao con
Pfle. (Aurora No. 507.) 50 Kr.

Hera, «f., Valte brill. rar aa Molif de l'Opera : Dom Seho-
atien de C. Doaixelti. Op. 41. 48 Kr.

WOVen, J^ La Dame tana roerci. Frans, und denlach fnr eine

Singntimme mit Pfte. (Souvenir mm. No. 1.) 50 Kr.— — finfaal, priom ; priont, ma mere. Ballade. Franz. u. deutsch

für eine Slngtlimme mit Pfte. (Soor. mu*. No. 3.) SO Kr.

Larombc, JH Poloaebe brill. p le Pfte. Op. 81. 48 Kr.

Flrkker*. B., 18 Bludra de Salon poar le Pfle. Op. 10.
No. 1 — 18 eioartu ä 18-50 Kr.

Paame«, Im, Flearclle. ChaaaoneUe aree Pfte. (Aurora No. 300.)
20 Kr.

flMlTl, Hf., Rccil. ed. Arm per Tenore nelT Operette . La Prima
Donna, con Pfle. (Aurora No. 510.) 48 Kr.

Tnttlberar, et II. Pnnolba, Grand Dea aar des Mo-
tif. de 1'Opera i Beatrice di Tcnda de V. Bellini arr. ponr le

Pfte * 4 maint par C. Cxcmt. Op. 49. 1 Fl. 18 Kr.

im Berlin find «o eben er-

Allegro caraelerialiome panr Piaao.

Ia

schienen

Dnmrke. H.. 1*
Opa« 1«. 88'Sgr.

Lfittrhlsorn, A. , VarUl. für das Pianoforte über das Lied:
Sonst spielt' ich mit Seepter u. t. w. Opus 8. 20 Sgr.

Mmyer, Chmrles (a St. Prler^bourg), Deui grande* 1

d« Conrrrt pour le Piano. Opus 7S. 4 Thlr.

Potpmurrl de l'Opera i Carlo Bruachi, uu la pari dn
pour Piano, SO Spr. —

Druck und Verlag von Breilkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 31"" Juli. M 31. 1844.

Inhalts Arcnutaa: Der Fall Babylon«. — . Am Prag. Frübliagsoaern ia Italien.
v
F»rt*elrang.) — Feuillrä»,. — Mit-

R ECEN8ION.
Der Fall Babylon«, Oratorium in zwei Abtheilungen, nach

dem Englischen des Prof. Taylor von Fr. Oelker;

in Musik gesetzt von Louis Spohr. Leipzig, bei Breit-

kopf und Hirtel. Partitur: Pr. 15 Thlr. (Clavieraus-

zug: Pr. 6 Thlr. 15 Ngr. Solo- und Cborslimmen:
Preis 5 Tblr.)

Referent kann die Bemerkung nicht unterdrücken,

dass es ihm scheint, als seien in dem niebstvergangenen

Zeiträume Aufführungen von Oratorien weit seltener ge-

wesen, als es wohl in früheren Jahren der Fall war ; na-

raenllich sind die schönen Werke Spohr's in dieser Gat-

tung offenbar viel weniger zur Ausführung gekommen,
als sie es ibrem innern Werlbe nach verdienen. Das

vorliegende neueste Oratorium des verehrten Meisters wird

nun vorzüglich geeignet sein, das Interesse grösserer Ge-

sangvereine in Ansprach zu nehmen und zu möglichst

imposanter Ausführung aufzufordern. Bekanntlich schrieb

es der Meister zunächst für England, wo es mit dem glän-

zendsten Erfolge aufgerührt wurde. Wenn wir nun auch

diesem englischen Erfolge nicht mit apodicliseber Zuver-

sicht als Norm für den Conlinent vertrauen möchten, so

tritt uns doch die Bürgschaft für einen deutschen Erfolg

vollgillig aus dem Werke selbst entgegen. *)

Ebe wir die specielle Besprechung dieses interessan-

ten Werkes beginnen, sei uns zuvor eine Bemerkung
vergönnt , die in Bezug auf das vorliegende Oratorium

nicht ganz unangemessen erscheinen dürfte.

Kein schaffender Tonkünsller der Mitwelt kann und

will vielleicht so wenig seine Individualität verleugnen,

ja wir möchten sagen, kein Compouist der Gegenwart
darf einen so eigentümlichen Styl in Anspruch nehmen,

wie unser Spohr, einen Styl, der selbst in einzelnen

Wendungen und Kennzeichen sich bestimmt nachweisen

lasst. Man al indes niL'enttiinnlichkeit oder Selb-

ständigkeit dem trefflichen Tondichter keineswegs als ent-

schiedenen Vorzog angerechnet, und selbst Diejenigen,

welche ihn am Innigsten lieben und am Tiefsten in sein

künstlerisches Schaffen nnd Walten eingedrungen sind,

') laden wir die« niederschreiben , erdbreo wir ta unterer

Freode, dat» für den nächsten Herb»! eine gr«*»«rtlge \vt-

ftibraag dleaes Werke* ia ßrsaaaebwrig vorbereitet wird.

haben wohl oft gewünscht, jene notae characterüticae

möchten weniger in seinen Werken hervortreten. IN'ach

sorgfältiger und prüfender Durchsiebt des vorliegenden

Werkes glauben wir nun mit einer fast freudigen Ueber-

rasebung die Versicherung aussprechen zu könneo, das«

die oben bezeichneten Erkennungszeichen oder Slyleigen-

heilen (die wohl zuweilen anch als blose Angewöhnun-
gen sich erweisen dürften) in diesem Oratorium bei Wei-

tem nicht so häufig hervortreten, als in vielen anderen

Werken des Meislers. Da es uns nun sehr oft bat schei-

nen wollen, als wären jene Slyleigenbeilen , namentlich

ein gewisses harmonisches Brüten, Häufung naber Inter-

valle u. dergl., gerade da am Meisten zu finden, wo der

eigentliche Gedanke , die schöpferische Inspiration nicht

eben am Glänzendsten erscheint, so dürfen wir wohl kaum

ein Missverständuiss fürchten, wenn wir dem Compoui-

«ten diese Selhstverlätignung als bedeutenden Vorzug an-

rechnen und aus demselben Grunde dieses sein neuestes

Oratorium für sein vorzüglichstes erklären, da es sich

eben so durch Gedankenreichthura, wie durch Gedanken-

sebönaeit auszeichnet.

Es weht uns aus diesem Werke eine gewisse Ideen*

frische und lebenskräftige Energie entgegen < die Solo«

geringe sind voll Anmutb und buchst »an^har; sie lei-

den nur selten an jener einengenden und ermüdenden

harmouiseben Begleitung, womit der Meister wohl hier

und da die Gantilene beeinträchtigt. Die Chöre sind fast

alle von treulicher Conceplion, and namentlich treten die,

welche Kraft und Glanz zu schildern haben , nach Moti-

ven und Führung, durch eigentümliche Hallung und

Slrnclur wahrhaft imponirend vor uns auf; ja, in einigen

verleugnet der Meister seine Individualität so entschieden,

dass man kaum an -sie erinnert wird. Möge man diese

Erscbeinang nun als Vorzog gelten lassen, oder nicht:

so viel siebt für uns fest, dass Spohr's Productionsver-

mögen durch das vorliegende Werk als vollgillig bewährt

erscheint, und dass wir daraus die freudige Hoffnung

schöpfen können, der wackere Meisler werde noch viele

schöne Werke schaffen, ebe sein Genius die Flügel senkt.

Was die Dichtung dieses Oratoriums betrifft, so ist

es wohl auch ohne das Titelblatt hinlänglich bekannt,

dass der ursprüngliche Text von einem englischen Dich-

ter, Prof. Taylor, herrührt und von Fr. Oetker in's Deut-

sche übertragen wurde. Wäre es uns allerdings aus meb-

Gründeo wünschenswert!) gewesea , du englische

46. Jaltrjang 31
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Original mit der deutschen Bearbeitung vergleichen zu

können, so dürfen wir doch versichern, dass die deut-

sche Unterlegung sieh fast immer sehr fügsam reist, so

dass wir wotil nicht mit Unrecht annehmen, der Meisler

habe bei dieser Composilion mehr, oder doch gleichmäs-

sig, die deutsche Bearbeitung, wie das englische Original

vor Augen gehabt; bei einigen Wendungen und Accen-
ten erscheint dies wenigstens ganz unzweifelhaft. Der
Dichter, der, wie wir vernehmen, selbst musikalisch ge-

bildet sein soll, wird dann wahrscheinlich bei der Accom-
modation des englischen Idioms thätig gewesen sein. Wie
dem auch sei : die Dichtung , wie wir sie nun mit der

trefflichen Musik empfangen, ist eine würdige, und recht

wobl geeignet für eine musikalische Illustration ; nur hier

nnd da bietet sie einige Härten und Absonderlichkeiten,

die indes« theils leicht vergütet, tbeils beseitigt werden
können.

Wir lassen nun eine kurze Cbaracterislik der ein-

zelnen Sätze des ausgezeichneten Werkes folgen, die in-

dess mehr dazu dienen soll, die öffentliche Aufmerksam-
keit auf die werthvolle Schöpfung zu leiten, als ein voll-

ständiges Bild des Ganzen zu geben, was ohnedies bei

dem Umfange des Werkes kaum angemessen erscheinen

dürfte.

Die Ouvertüre beginnt mit einem Ingubren Andante
in Esmoil, in welchem die schön geführten Blasinstru-

mente bei edler Harmonieenfolge wirkungsvoll dominiren.
Daran schliessl sich ein symmetrisch angelegtes und con-
sequent durchgeführtes AUegro moderato in Esdur. Wenn
auch der Grundgedanke nicht eben neu und bedeutsam
erscheint, so mnss doch seine Behandlung als sehr vor-

züglich bezeichnet werden. Durch die vorherrschend ge-
bundene Schreibart, wie durch Würde und Kraft der Mo-
dulation eignet sich dies interessante, sorgsam ausgear-
beitete Musikstück jedenfalls trefflich dazu, ein so ernstes

Werk anzukündigen und auf dasselbe vorzubereiten. Sind
einige Modulationen und Wendungeu auch in der Form
und Weise, wie sie uns bei dem werthen Meister nicht
mehr überraschen, so sichert doch der heroische Auf-
schwung, der die Ouvertüre und namentlich gegen das
Ende bin auszeichnet, dem Ganzen einen frischen und schö-
nen Eindruck. Eigentümlich ist noch die Art, wie Spohr,
nach dem vollkommenen Schlüsse in der Tonica, diesen

Schluss mit dem darauf folgenden Chore in Zusammen-
hang bringt.

Dieser erste Chor der Juden (mit der Bezeichnung:
An den Ufern des Eupbral bei Babylön) alhmet wahrhaft
religiöse Demulh und Innigkeit des Gefühls. Er ist mu-
sterhaft geführt and trefflich declamirt. Der fugirte Mit-
telsatz lassl den darauf folgenden Gesammteintritl der
vier Stimmen um so wirksamer erscheinen. Die bezeich-
nende und treffende Weise, in welcher die Worte : „ge-
fesselt, unterdrückt, gehngen" melodisch, metrisch und
harmonisch wiedergegeben sind, verdient besonders her-
vorgehoben zu werden. Das schöne Ebenmaass des gan-
zen Baues dieses Chors gibt demselben jene wohlthuende
Ahrundung und künstlerische Einheil, die den Eindruck
erst reeht nachhaltig macht. In Bezug auf unsere frühere
Aensserung ist nun dieser schöne Chor gerade eines je-
ner Musikslficke, in welchen, die oben bezeichneten Slyl-

Eigenheilen Spobr's fast gar nicht bemerkbar werden:
das Ganze ist ein schöner Gass, den selbst zuletzt noch

die neu- kräftige Scblussform krönt.

Auf diesen Chor folgt Recilaliv nnd Arie Daniel's,

der darin seine Sympathie mit dem Unglücke seines be-

drängten Volkes in schöner, ergreifender Weise aus-

spricht. Die Arie namentlich (Larghetto con moto, As dnr)

ist so weich und in fliessender Cantilene gehalten, dass

sie, von einer biegsamen Tenorstimme vorgetragen, von
der eindringendslen Wirkung sein muss. Im Rhythmus
des */4 -Tactes beginueud, veranlasst das mit dem %-
Taet wechselnde Metrum, ohne die eigentliche Bewegung
zu unterbrechen, bei zunehmender Wärme des Ausdrucks,

eine dem Ganzen sehr günstige, trefflich motivirte Auf-

regung. Vorzüglich ist dies der Fall bei dem zweiten
Eintritte dieses neuen Rhythmus, wo vorzüglich die eobar-

monische Verwechslung zur Steigerung des Ausdruckes

höchst bedeutsam benutzt ist. Die Zurückfuhrung bei den
Worten: „0 wecke neu die alle Kraft!" ist so unge-

zwungen als ergreifend, und schliesst consequent und be-

ruhigend dies lief empfundene Gesangstück.

Ein wahres Meislerstück nach Conception und Aus-
führung ist der nun folgende Chor der Juden , Allegro,

%, Fmoll, begiunend mit den Worten: ,,Der Löwe ist

vom Lager gesprungen.*' Das cliaracteristische , lebens-

volle Motiv:

Der Lü - we ist vom La - per ge- »prun - gen

ist so consequent durchgeführt und von solchem wahrhaft

dramatischen Ausdrucke durchdrungen, bei aller Mannich-
falligkeit der Wendungen und Gruppirungen ist doch die

künstlerische Einheit so glücklich bewahrt, dass das Ganze
eiueu ToUleiudruck hervorbringt, wie ihn nur ein voll-

kommen abgeschlossenes Kunstwerk gewähren kann. Wie
überhaupt ein ununterbrochener Strom von Modulationen

das Ganze durchbogt und das GeTühl in steter Aufregung
erhall, so ist es vorzüglich der glückliche und wirksame
Gebrauch der Gegensätze, der diesen ebaracteristischen

Chor so bedeutend macht. So wirkt z. B. der ruhig und
voll dahinströmende Chorgesang um so mächtiger, weil
gleichzeitig das Orchester durch das in vielgestaltiger

Weise dargelegte, oben bezeichnete Motiv einen höchst

lebendigen Gegensalz dazu bildet. Ueberblickl man das
Ganze in der Partitur, so wird man mit Erstaunen ge-

währ, dass jenes Moliv in dem ganzen , ziemlich um-
fangreichen Satze, mit Ausnahme weniger episodischer

Verbindungslacte, fast ganz allein den Stoff bildet, indem
das erwähnte Thema entweder von dem Chor, oder dem
Orchester, zuweilen auch von Beiden vereint ausgespro-

chen wird. Es köuule nun fast unvermeidlich scheinen,

dass durch diese fast unaufhörliche Wiederkehr endlich

Monotonie herbeigeführt würde; durchforscht man aber
das Gauze genauer, so bemerkt man mit neuer Ueberra-

schung, wie alle jene unzähligen Wiederholungen voll-

kommen molivirt , und auf irgend eine Weise auch so

sinnig modißcirl und gesteigert worden, dass der Ge-
danke bis zum Schlüsse neu und fast nolhwendig erscheint.

Mit No. 5 beGnden wir uns im persischen Lager.

Cynis spricht in einein imposanten Reeitativ, du oft in
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das Arioso übergebt, mit freudiger Zuversicht die Be- <

deutsamkeit seiner erhabenen Mission aus, dem bedräng- !

ten Volke der Hebräer zu Hilfe zu eilen. Die darauf fol- I

gemle Cava» ine No. 6, mit ganz einfacher Onhesierbe-
cleitung, ist mehr ein Ausdruck demöl biger Unlerwer-

j

fang in den Willen des Ewigen,, während sich in der
anmittelbar darauf folgenden grossen Arie mit Chor freu-

diger Mutb und bobe Begeisterung schwungvoll ausbre-
chen. Der in die Arie verwebte Chor ist keineswegs blos

hegleitender Art; er ist vielmehr so selbsiändig, das* wir
fast fürchten, er werde bei der Ausführung die Solo-

stimme oft beeinträchtigen und die klare Auffassung er-

schweren, zumal da der Chor, selbst den Worten nach,

seinen eigenen Weg verfolgt, und der Tenor sich fast

immer Über die Lage des Solobariion erbebt. Bs wird je- !

denfalls eine imposante, klangvolle Stimme dazu gehö-

ren , die Herrschaft zu behaupten , Discretioo des Chors
vorausgesetzt. Werden indess diese Bedingungen erfüllt,

;

dann wird der Erfolg unzweifelhaft sein ; einzelne Licht-
j

punete werden jedenfalls mächtig hervortreten.

Zu diesem kräftigen und glänzenden Musikstücke bil-

det die folgende Sopranarie einen so milden, rührenden

Gegensatz, wie man sich ihn kaum schöner denken kann.

Der (iomponist bezeichnet die Situation also: „Haus in

Babylon; eine Jüdin an der Wiege ihres Kindes." —
Wie schön und empfind ungsvoll ist dies Wiegenlied I

Welch tiefer Schmerz, doch immer durch religiöse Be-

ziehung veredelt, spricht sieh darin aus! — Das Lied

ist so trefflich erfunden, von so innigem Gefühl durch-

weht, dass es seine Wirkung mit einfacher Pianofortebe-

gleitnng nicht verfehlen würde; aber so reizend und man-
nicbfallig, wie es hier von einer höchst kunstreichen,

sorgsam gearbeiteten Orcbesterbegleitunggehoben erscheint,

rechnen wir es zu den schönsten Gaben von Spohr's

Genius. Auch das folgende Duett zwischen Sopran und

Tenor ist in edlem Styl geschrieben and von trefflicher

Haltung. Hier and da tritt indess die Eigenheit Spohr's,

sich zu bäulig in engen Intervallen zu bewegen, nicht

undeutlich hervor, und hemmt vielleicht den freien, vol-

len Eindruck des Ganzen.

Der darauf folgende Chor der persischen Krieger

(Marziale, Ddur, '/«) bat in seiner compacten Form et-

was ungemein Bezeichnendes, Energisches; das onge-

trennle, gleichzeitige Fortscbreiten der enggefugten Män-
nerstimmen cbaraclerisirl ungesuebt die Situation, und

die kräftig- kecke Betonung, die kurzen Rhythmen, wie

die einfache, aber belebende Modulation vereinigen sieb,

diesem extensiv ziemlich beschränkten Chor eine inten-

sive Wirkung zu verleiben. Die kurze, düster gehaltene

Episode : „Schläfst noch, deiner Kraft vertrauend," bebt

den milbig decidirten Eintritt: „Wache auf!" nur um
so kräftiger hervor.

(Beseblat* folgt.)

Nachrichten.

Prag. Unsere Oper brachte in der letzten Zeit durch-

aus keine Neuigkeit, nur eine neue Mise en scene von

RouHnU „ Wilhelm Teil," zum Vortheile des Herrn

Eduard Kunz, und wenige Tage nachher eine Reprise

derselben Oper zum Vortheile des sämmtlieben Cborper-
sonals, worin Dem. Bergaver, Schülerin der Mad. San-
drini, in der Rolle der Mathilde einen theatralischen Ver-

such wagte, der als solcher recht erfreulich genannt wer-

den kann. Dem. Bergauer hat eine frische jugendliche

Stimme und für eine Anfängerin schon hinlängliche Co-
loratur, und (was sehr lobenswerth ist) intnnirle, trotz

der natürlichen Befangenheit eines ersten Debüts, voll-

kommen rein. Auch in der mimischen Darstellung leistete

sie Alle», was man mit Billigkeit fordern kann. Die Oper
war — wenn wir Alles mit einander abwägen — bes-

ser als je besetzt, trefflich einstudirt, und fand einen stür-

mischeren und nachhalligeren Beifall, als bei ihrer ersten

Erscheinung. Die Partie des Teil ist ganz für die reichen

Mittel des Herrn Hunt geeignet, und eben so passen die

Herren Schälky und Strakaty vollkommen zum Gessler

und Walter Fürst. Die wichtigsten neuen Besetzungen

waren Arnold von Mclcbthal nnd Hedwig mit Herrn Damit«
und Dem. Schwärs, welche Letztere die kleine Rolle der

Frau Teils durch ihre schöne Stimme und ausdrucksvol-

len Vortrag zu einer ungewohnten Wichligkeil erhob.

Herr Damfee Hess hier und da etwas mehr Kraft zu

wünschen übrig, zumal indem grossen Schliissterzetl des

zweiten Actes wurde er von den Herren Rvn* und Stra-

katy mehr als wünschenswert!) gedeckt; doch muss die

Durchführung dieser schwierigen Partie als ein lobens-

werter Fortschritt auf seiner Kunstbahn anerkannt wer-

den, und vorzüglich gut trog er die Gefühlsmomente vor.

Auch Dem. Kökert (GemmyJ , die sonst in der ernsten

Oper nicht recht am Platze steht, halte ihre kleine Hollo

fleissig sludirt, und inlonirte reiner als gewöhnlich. Mad.

Podhorsky nnd Herr Emmi/iger hallen aus Gefälligkeit

die unbedeutenden Partteen der Schweizerin, welche die

Tanzlyrolienne singt, und Rudolph des Harras übernom-

men. Die Chöre gingen gut zusammen und die ganze

Vorstellung muss eine gelungene genannt werden.

Von Operngästen saben wir in der letzten Zeit drei

:

Dem. Dicht vom k. k. Hofopernlbeater nächst dem Kärnth-

nerthore, Dem. Lowe ans Hamburg, und Dem. Sleydler

aus Lemberg, von denen jedoch keine eine besondere

Sensation machte. Dem. Dieht, welche nur eine Gastrolle

:

;

Romeo in den „Monlecchi und Capulelti." gab, hat einen

,

recht angenehmen Mezzosopran, und scheint auch bereits

i einige Kunstbildung zu besitzen ; doch reicht diese siebt

aus , in einer Partie bedeutend zu effectuiren , die wir

I von den ersten Gesangkünstlerinnen gehört haben, und

|
sie wurde im Gesänge von Mad. Podhorsky sehr verdun-

i kelt, welche zwar nur ans Gefälligkeit die Partie der

> Giulietla übernommen, dieselbe jedoch trotz ihrer vorge-

rückten Jahre mit einer überraschenden Virtuosität durch-

führte. Im Spiele scheint Dem. Dieht sieh Mad. SchrSder-

Deerient zum Vorbild genommen za haben, ohne jedoch

(Gottlob I) die volle Vehemenz des Romeo dieser berühm-

ten Künstlerin zu erreichen. Dem. Steydter gab nur zwei

Rollen : Lucia in der „Braut von Lammermoor," und die

Agathe im „Freischütz." Dem. Steydler besitzt eine kräf-

tige Stimme von bedeutendem Umfange, zumal nach der

Höhe, und bat sich bereits eine bemerkenswerlhe Virtuo-

sität angeeignet. In der ersten Partie schien sie jedoch
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von eiDem Lampenfieber hefallen, das zwar ihrer Bcscbei-

denbeil Ehre macht, der Entfaltung ihrer Mittel, und be-

sonder« der reinen Intonation aber dermaassen Eiotrag

tbat, dass sie erst im drillen Acte einigen Effect hervor-

bringen konnte, und auch das Publicum (wob! überdrüssig

der zum Theil millelmässigen Anfängerinnen, die ihm teil

einem Jahre vorgeführt worden sind) bebandelte die De-

bütantin mit einer Strenge, die eben nicht geeignet war,

ihre Befangenheit zu lösen, ihre Agathe war, besonders

in Bezug anf den Gesang, eine treffliche Leistnag und er-

warb ihr eine so lebhafte Theilnahrae, als bei einem lee-

ren Hause möglich ist. Der Freischütz, vielleicht schon

ein paar hundert Male gegeben , wandelte eines Tb eil»

schon in diesem Jahre mehrmals über die Breier, andern

Tbeils sind auch die übrigen Rollen nicht besonders be-

setzt, und er bat aufgehört, ein Liebling des Publieums

en sein.

Dem. Löwe sahen wir bisher in fünf Gasidarstel-

lungen, Agathe im „Freischütz," Rosehen im ,, Faust**

(zwei Mal), Donna Anna im ,,Don Juan," and Alice in

,,Roberl der Teufel." Sie bat eine reebt angenehme bil-

dungsfähige Stimme, doch scheint sie noch sehr Anfänge-

rin zu sein, weshalb sie auch in der Partie des Röschen

den meisten Beifall fand und verdiente. Mad. Podhonky
war trefflich als Kunigunde, Herr Damit als Hugo sehr

schwach , und , wie es schien , noch von einer früheren

Unpisslicbkeit angegriffen. Agatbe verlangt schon mehr
Studium, Gesang- und Bübnenkennlniss, als Dem. Loire

•ich bisher erworben, und Donna Anna und Alice sind

Aufgaben, die man von einer Anfängerin nicht verlangen

kann, und wenn Dem. Löwe als solche auch alles Mög-
liche leistete, so reichen doch ihre Krifle für Parlieen

von solcher Wichtigkeit nicht aus. Mad. Podhonky, die

sich seit ihrer letzten Krankheit neu belebt und verjüngt

zn haben scheint, zeigte sieb als Elvira und Isabelle im
vollen Glänze, und besonders war „Robert" eine recht

gelungene Darstellung. Herr Kuns war immer ein guter

Bertram, nnd Herr Einminger gab den Robert, der zwar
seine physische Kraft übersteigt, doch besser als je. Herr
Damke war auch für den fiaimbaud noch zu schwach.

Dem. Emilie Hbpstein, Schülerin des Herrn J. Gentil-

uomo in Wien, sang in den Zwiscbenacten von „Chri-
stoph nnd Renate" eine Arie ans ,, Linda von Cbamou-
nix" und die berühmte Tyrolienne von Beriet , schien

aber von einer so Ungeheuern Bangigkeit ergriffen, dass

es unbillig wäre, über ibre Stimme und Gesangbildung

abzusprechen; wir versparen uns daher ein Urlbeil bis

nach einer späteren rabigeren Leistung.

Die zwei musikalisch -humoristischen Aeademieen mit
dramatisch -komiseben Daguerrotypen des Herrn Dr. F.
Hütest (Begründers der Zeitschriften : „Die Eisenbahn" in

Leipzig und „Das Rheinland" in Mainz — so meldete der

Theaterzettel —) brachten auch einige Gesangnummern,
die mehr Tfaeilnabme erregten , als die humoristischen

Vorlesungen, launigen Vorträge, Cepriecio's, al fresco-

Contouren und Daguerrolypen des Concertgebers. Mad.
Podhorsky sang iu der ersten Academie die oben er-

wähnte Tyrolienne von Beriet (für die Malibran als Ein-

lage zum „Elisir d'Amore" geschrieben) nnd in der zwei-

ten die grosse Arie aus „Com fan lulle" mit einer bril-

lanten Kunstfertigkeit und Kraft. Fanatischer Beifall und

dreimaliger Hervorruf war ihr Lohn. Man spricht seit

einiger Zeit von der Peusionirung der Mad. Podhonky,
während es wohl manche deutsche Hofbübne gibt, die

keine solche Prima Donna besitzt! Die Direclion möge
sich nur in Acht nehmen, sie nicht zn schnell hinler ein-

ander in angreifenden Parlieen zu beschäftigen, nnd un-

sere Bühne kann sich noch lange dieses Gesangjuwels

erfreuen. Ein Gleiches gilt von Herrn Emminger, der

neulich im dritten Acte der „Braut von Lammermoor 4 *

bewies, was er vermag, wenn er niebl zu sehr ange-

strengt wird. Als Herr Damke engagirl wurde, glaubten

wir, es geschähe, um den älteren Sanger zu schonen;

leider aber wird Herr Damke nach jeder Produelion krank,

und es scheint fast, Herr Emminger sei da, ihn zu un-

terstützen. Diese Rücksicht macht es auch erklärlich,

warum die Direclion Diesem, und niebt Jenem, die Par-

tie des Arthur in der „Linda di Chamounix" zulheilte,

da es für eine neue Oper bei unserm Publicum sehr un-

vorteilhaft ist, wenn sie nicht öfter hinter einander ge-

geben werden kann. Dem. Bergauer sang ein nichtssa-

gendes Lied von E. Tili: „Antwort" recht hübsch, aber

das grosse Männerterzett aus „Wilhelm Teil*' ist zu dra-

matisch auf die Stelle berechnet, an welcher es im Gan-

zen sieht, um in ein Concerl zu passen. Nicht minder

unpassend war in der zweiten Academie die Scene und

Duell aus Beiisar (der Schluss des zweiten Actes), von

Herrn Kun* und Mad. Podhorsky trefflich vorgetragen

und, wie jenes, mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Aus-

serdem sang Herr Kun* in der ersleu Academie den

„Trompeter" von Speyer, in der zweiten „Hakons Lied"

|
aus Waltpr Scott'* „ Piraten " in jener Art und Weise,

wie er Lieder vorzutragen pflegt, und mit der ich mich

einmal nicht zu befreunden vermag. Es ist Alles zu grell

und colossal für die sinnig zarte Liedesform. Dem. Ton-

ner sang ein Lied von Rücken mit schwacher aber an-

genehmer Stimme nnd guter Methode, und Herr Emmin-
ger das Beethooenscbe Lied i ,, Neue Liebe , neues Le-
ben,'* Beide mit beifälliger Aufnahme.

Eine Salonunterbaitung der Sophieenacademie im
Platteissaale, groasentbeils aus Vocalslüeken bestehend,

bot mehrere sehr interessante Nummern dar. Den An-
fang derselben bildete der 128. Psalm von Spohr, worin
wir die erfreuliche Bekanntschaft einer neuen Dilettan-

tin mit jugendfrischer angenehmer Stimme und richtigem

und geschmackvollem Vortrage, Dem. Harte Hübsch,
machten. Die Begleitung bildete, stall der Orgel, die Pbya-

harmonioa (von Herrn Axt gespielt), Violoncelle undCou-
trabässe. Das Goe/Ae'sche Gedicht : „Frühzeitiger Früh-

ling," von Mendelssohn BarthoMy als Quartett behan-

deil und von Mad. Podhorsky, Dem. Macassy nnd den

Herren Strakaty und Emminger gesungen, fand reichen

Beifall, und beinahe noch mehr sprach das Gesangstück

von Hitler: „Lenchen" an, worin Fräul. Grünwatd in

der Solostimme im vortheilbaftesten Lichte erschien. Auch
unter den Cbören glänzte Mendelssohns „Türkisches

Scbenkenlied" (welches wiederholt werden musste), uud

ausserdem borten wir noch feit's „Morgendämmerung"
und „Die böhmischen Jüngliuge" von Director Jon.

Skraup. Eine herrliche Motette von Patestrina s „Loquve-
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bantur Apostoli," war freilieh mehr auf die Kenner be-
rechnet, doch erfreute »ich auch mancher anwesende
Mose Musikliebhaber daran. Die Trefflichkeit der Chöre
dieser Anstalt ist bekannt, nnd da auch die Wahl und
Ausführung der Soli meist unladelhaft war, so muss die-

ses letxte diesjährige Concert zugleich unter die erfreu-

lichsten musikalischen Unterhaltungen des Jahres gerecb-

Frühlingsstagione in Italien.

(F«rt setsaip.)

Ferrara. Kleine, zum Tbeil abgenutzte Helden, dar-

unter ein bedeutender Riese, bildeten das Sängerpersonal

der Slagione. In Vrrdi's Nabocodonosor war die Scbie-

roni-Nulli nebst dem Bassisten Del Riccio (Titelrolle) die

vom Publicum begünsligteste. Tabellini als Zaccaria leidlich,

Tenor Zilioli = Ismaele ond die Manelli = Penena so

so. Natürlicherweise fanatisirte hierauf nurgedachler Riese,

ein gewisser Douzelli, als Bravo in Mercadante's Oper
gleiches Namens die von allen Seilen herbeigeeilten Zu-
hörer. Der schon ziemlich betagte Mann, der einzige noch
lebende Tenore serio aus der alten italienischen Schule,

schien nach einer 22monatlichen Pause um 22 Jahr jün-

ger und wirkte sogar vortbeilbaft auf seine Collegen. So-

wohl die Scbieroni, als die zum ersten Male die Bühne
betretende Marietta Gresti, mit hübschem umfangsreichen

Sopran, Zilioli, Del Riccio, alle Vier wurden mehr oder

weniger applaudirt. Rossini kam einmal eigens aus Bo-

logna bieber, um seinen alten grossen Freund zu hören,

and wurde bei seinem Erscheinen im Theater mit Jubel

empfangen.

Bologna. Hätte diese Stadt keine zu erwähnende
musikalische Neuigkeit diesen Frühling gehabt, so hätte

sie ganz übergangen werden können, denn die Singer....

Donizetti's, wie bekannt ursprünglich zu Paris franzö-

sisch componirte, Figlia de! Reggiisenlo machte auch darum
Fiasco, weil die hiesigen Zuhörer nach langem ernsthaf-

ten Nachgrübeln die Musik für nicht italienisch erklärten.

Capellctttt neue Opera buffa: 11 Sindaco burlalo fiel

ganz durch; man versuchte Reparationen, Amputationen,

doch vergebens. In der zweiten Hälfte Juni's gefiel be-

sagte Figlia del Reggimento zum Erstaunen Aller mit der

Gesellschaft von Osliglia (s. d.J.

Der treuliche Violinist Graut gab im Privattbeater

der Prineipessa Hercolani eine musikalische Academie,
worin er mit einer Fantasie und Variationen über ein

Thema aus dem Piraten, und einem Capriccio von Ue-
no* über ein lierthoven'&cbts Thema ungemein starken

Beifall einerntete.

Der zu seiner Zeit bekannte Bassist Michele Ca-
earra ist hier am 5. März, 68 Jahr alt, gestorben.

Grosshcrzogthum Toscana.

Floren» (Teatro Pergola). Dieses vornehmste Theater
der Hauptstadt begann mit einem Quasifiasco. Speranza's

Opera Saul, die freilich mehr der Faste als der lacbeu-

dea Frühlingszeit angehört, ist eine kärgliche Alltags-

- gar keia Wätt-

p, Tenor Castellan und Bassist De
rantur. Während man Donizetti's Elisir auftischte, langte
aus Venedig die Frezzolini mit ihrem Gatten, Tenor
Poggi, an; schnell änderte sich Alles; sowohl Mercadaa-
te's Bravo, als Verdi's Lombardi versetzten die Zuhörer
in ein Delirium von Beifallsbezeigungen und Fuora's. Nicht
genug: auch Verdi's Ernani lief am 20. Juni über die
Ureter; Aufnahme ganz dieselbe.

(Teatro Leopoldo.) Donizetti's Don Pasquale ergötzte
auch als Musik nicht. Die Berti • Gabussi (s. oben Gaz-
zauiga), Tenor Vietti, Bassist Barlolini und Buffo Scheggi
Ibaten ibr Mögliches; Letzterer war freilich der Beste.

Ricci's Chi dura vince machte bald Rossini's Barbiere di

Siviglia Platz, worin Herrn Scbeggi's Gallin kaum ge-
nügte. Alle drei Opern machten nicht kalt und nicht

warm.
(Teatro Borgoguisanti.) Die zum sechsten Male hier

singende Ciotli - Grossoni gefiel abermals als Beatrice in

ßellini's Oper dieses Namens; die Galeni gab die Agnes e,
Bassist Cavalli den Filippo und Tenor Cortopassi den
Orombelto, Tür dies Thealer mehr als befriedigend. Ric-

ci's lustige Esposti vertrieben bald die traurige Beatrice,

und die Zuhörer waren damit höchst zufrieden; weit we-
niger mit Donizetti's nachher gegebenen Esiliati in Si-

beria, worin der Buffo Bigazzi wirkte. Nach dem
Teatro Piazza vecchia verirrte sich Bellini's Son-

nambula, und mit welchen Sängern

!

(Teatro Cocomero.) Hier war sogar Gralisoper. Die
Signora Prineipessa Elisa Ponialowsky, die Marchesa
Zappi, die Signori Principi Carlo und Giuseppe Ponia-
lowsky, nebst den Cavalieri Ippoliti und Pellegrini tru-

gen auf eigene Hosten Donizetti's Linda di Cbamonnix
vor. Zu einem Delirium, wie es auf der Pergola (s. d.)

Stall halte, gesellten sich hier noch Freudenlbräncn in

der grössten Menge.

Licomo. Verdi's Lombardi, worin die exolische we-
nig sagende Prima Donna Lagrange, die Tenore Solieri,

Manfredini und Bassist Zucchini wirkten, erfreuten sich

hier ebenfalls der besten Aufnahme. Das Terzett hat so-

gar wiederholt werden müssen, und da das Publicum ganz
ausser sich vor Freude dabei war, und mitunter stark

heulte, so hat diese Oper auch obue Weiteres Furore ge-

macht. Ein sehr musikalisch gebildeter Benedielinermoncb,

der schon von Verdi's Nabucodonosar nichts weniger als

erbaut das Theater verliess, erstaunte ganz und gar beim
Anhören dieser Lombardi über ihre ausposaunte Superla-

tive Vortrefflicbkeit. Dass Rossini's Cenerenlola hierauf

eine laue Aufnahme gefunden, war vorauszusehen. Alan

schämt sich wohl, es zusagen, aber Rossini scheint jetzt

ein Maestruccio (armlicher Maestro) im Vergleiche mit
Verdi. — Die Angri, welche die Cenerenlola gab, Buffo

Zacchelli als Don Magnifico, Manfredini und Zucchini, er-

hielten zuweilen Applaus. Donizetti's Don Pasquale trug;

gar einen Fiasco nach Hause. — Die Lagrange ist nach

Holland abgereist.

Piitoja. Ein unsichtbarer musikalischer Regen be-

fruchtet seil einigen Jahren zwei verschiedene italieni-

sche Staaten, die io Betreff der Maestri nie producliv wa-
ren. Diese Staaten sind Sicilien und Toscana. Ersteres

seit der
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,
Coppola, Somma (langst aas Italien verschwun-

deo), Feodaie, dazu noch den kaum in Sicilien gebornen

famosen Pacini; Letzteres: Persiani, (Jcelli (Mad ), Cam-
pana, Gordigiani, Mabellini a. A. , nun Herrn Domenico
Maeslrini aus Florenz. Wie Toscaoa aber in seiner glän-

zenden Kunstgeschichte sausikaliscb am Allerwenigsten

glänzt, so steht es noch heuligen Tags in Betreff seiner

neuen Maestri Sicilien weit nach. Bellini's Ruf ist be-

kannt; Coppola erwarb sich wenigstens einen Namen
durch seine Nina pazza per amore, Mandanici ist ein gu-

ter Maestro, und Somma's Musik bat einen gewaltigen

teutonischen Anstrich; Schade, dass der Mann für seine

Kunst, wie es scheint, ganz verloren ist! Herrn Mae-
neue Oper Mar^herita Putteria in drei Acten,

mit einer gewöhnlichen Musik der beuligen Maestri roi-

norum gentium, bat einen grossen Linn gemacht, auch

darum, weil der Dichter von hier gebürtig ist. Diese Mar-
gherita hat eben so, wie Verdi's Lombardi, eine Orgel

nd ein Salve Regina , aber beide Kirchenstücke streiten

sich in Betreff der Aermlichkeit den Rang ab. Die Sän-
ger (die Caracini, Tenor Vaccani, die Bassisten Puccini

«nd Pieri) tbalen mehr, als ihr Mögliches.

Herzogthum Modena.

Rrggio. Die diesjährige Piera hatte das Glück, Do-
nizetti's im vorjährigen Frühling zu Wien coiuponirte

Maria di Roban zum ersten Male in Italien zu hören,

auch stark zu applaudiren. Die De Giulj Borsi , Tenor
Mirale und Bassist BadiaJi (Letzlerer wohl der Beste von
allen Dreien) bildeten für diese Stadt ein treffliches Ter-

narium. Nach 16 Vorstellungen gab man Bellini's lang-

weilige Beatrice di Tenda, worin die Cosenlini die Agnese
machte; Alles wünschte ein Meisterstück von Verdi da-

für zu hören, da aber der Impresario sich ausbedungen
hatte, eine alle Oper als zweite geben zu können, so

endigte die Maria di Roban die Fiera - Stagione.

Herzogthum Parma.

Piacenaa. Die von Coppola für's Lissabonner Thea-

ter anlängst componirte Oper Giovanna I. di Napoli hat

mit einer leidlichen Musik auch hier gefallen, wozu die

ans dem Auslande zurückgekehrte Prima Donna Bariii,

die Bassisten Torre und De Lorenzi samml dem Anfän-

gertenor Beltini mehr oder weniger das Ihrige beitrugen.

Die Bariii erhielt den meisten Beifall, und wurde mit dem
anwesenden Maestro, der seine Oper eigens in die Scene
setzte und — wohl gemerkt — für Italien stärker inslru-

menlirte, am Meisten hervorgerufen. Da Coppola jedoch,
ausser seiner Nina pazza per amore, im Bei Paese um
so weniger Aufsehen macht, als seine Instrumentation

gewöhnlich ebenfalls kein Aufsehen macht, d. h. nicht

lärmt, so gnb man die Gemma di Vergy mit noch bes-

serem Erfolge. Zu ihrem Benefiz gab die Bariii (Calerina)

die Norma, worin ihre Tochter Clotilde die Adalgisa sang.

Parma. Verdi's Lombardi (diese neue Sonne der heu-

tigen Maestri ist bekanntlich im Parmesanischen aufge-

gangen) machten ohne Weiteres Furore. Aber die junge

Boccabadali, in der Schule ihrer trefflichen Mutter erzo-

Causa remota dieses Furore. Es war
Donizetti's Maria di Roban, worin aneh die brave Alti-

stin Berlrand Tbeil nahm, naeb der Musik des Lands-

mannes fast leer klingen würde; in der Thal machte sie

auch anfänglich wenig Eindruck, gewann aber mehr nach

der zweiten Vorstellung.

Königreich Piemont und Herzoglhum Genua.

Turin (Teatro d'Argennes). Wie bat sich Rossini

überlebt ! Noch vor zwanzig Jahren die italienische Sonne
in allen italienischen Theatern, ist er jetzt zur Londoner
Sonne daselbst erblasst. Hier hat diesen Frühling seine

Cenerentola, die allein all' seine Nachahmer demülhigt,

bedeutend gelangweilt. Campaguoli als Don Magntfico

wurde indess zuweilen beklatscht, weit minder die Prima
Donna Carobbi , Tenor Pardini und Bassist Luisia. Im
nachher gegebenen Turco in Italia , worin die Artimisia

Campagnoli zum ersten Male die Bühne betrat, ging es

nicht viel besser; die neue Prima Donna, biess es, sei

unpässlich, und sie fand daher Aufmunterung. Zum Er-
staunen aller Kenner war Coppola's Nina pazza per amore,
worin abermals die Carobbi sang und ein neuer Tenor
Ancarani zum ersten Male die Bühne ebenfalls mit Auf-

munterung betrat, weit glücklicher ; das Klatschen paarte

sich mit dem Hervorrufen. Damit es aber ja nicht beisse,

Coppola habe Rossini in den Sack gesteckt, ritt Cam-
pagnoli auf seinem Steckenpferde, dem Barbiere di Sivig-

lia, in vollem Galopp daher, und gab den Figaro, beson-

ders als Acteur, recht brav; Tenor Pardini und seine

Schwester Assunta (als Rosina) so so. Ein hier gebürti-

Ser Richiardi , der als D. Bartolo zum ersten Male die

ohne betrat, ist ein besserer Grimaeier und Tänzer, als

Sänger. Den Scbluss der Stagione machte Norma.
Alctsandria. Melpomene reichte hier der Thalia zu-

weilen die Hand, und die in dieser Stadt gebürtige Prima
Donna Giuseppina Roccatagliata, von der weiland einge-

gangenen hiesigen Accademia Filarraonica, die kaum vo-
rigen Camera! ihre Laufbahn begann, sang zuweilen
Stücke von Donizetti, Bellini u. s. w. in den Zwischen-
aclen der hier wirkenden Schauspielergesellschart mit
vielem Beifalle.

Atti. Fioravanti's verhnnzler Puleinella, mit dem
oberitalienischen Namen Columella, machte Glück. Herr
Giuseppe Torri, als Protagonist, war die Zierde des Gan-
zen ; die Prima Donna Giordani, die Altistin Carlini, Te-
nor Person! nnd Bassist Olivari glänzten minder, trugen

aber zum Gelingen des Ganzen vorteilhaft bei. Gleich

gute Aufnahme Tand Donizetti's wenig sagende Regina di

Golconda.

Voghera labte sich halb nnd halb an der Regina di

Golconda, aber weder die Malugani und Tenor Ferrari,

noch der Buffo Bastogi - Mugnai u. s. w. konnten den Vir-

tuos! der vorigen Rubrik gleichgestellt werden. Ricci's

Chi dura vince, mit einem eingelegten neugebackenen

Duette von einem gewissen De Antoni, ging besser.

Tortona. Eine grosse Begebenheit I Der vielleicht

sebr bald weltberühmt werdende Verdi bat hier zom er-

sten Male den schon längst weltberühmten Donizetti aus

der Seena verjagt. Als der Nabucodonosor des Erstem
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d, nmwisu darauf der Marino Faliero des

Zweiten, musste aber schnell dem Könige von Babylon

den Platz räumen. Die bäbsche Belloni bat eine gute Ge-
sa ngm ethode, Ut aber schwach in den Mittel - und tie-

feren Chorden ; sowohl sie, als Bassist l'olani (der Be*ie

der Gesellschaft) fanden den meisten Beifall ; weit min-

der die Comprimaria Cellini - Gioniva , der Allro-Basso
Dalbesio mit starker Stimme nnd keiner guten Schule,

und Tenor Laltuada, dessen Part auch unbedeutend ist.

Savona. Die Sarazin , die hier vorigen Carneval in

zwei Opere Serie so sehr gefallen, inleressirte auch die-

sen Frühling als BufTosangerin in Fioravanli's Columella.

Buffo Zambeüi (Titelrolle) belustigte, und der Baasist (aueb

Maestro) Parodi entzückte gar die Zuhörer. Der Narren-

obor und das Terzelt der drei Buffi (Zambetli, Gabelü
nnd Dncbaliot) waren jedoch in der ganzen Harlequinade

die geniessbarslcn Stucke. In Bossini's Barbiere di Si-

viglia und Donizetli's Don Pasquale waren die Sarazin

and Zambelli die Begünsliglesten, aber die Musik der letz-

ten Oper zog, freilich nach dem Barbiere, nur wenig an.

Genua. Herrn Nini's ursprünglich für hier compo-

nirte Virginia, die seither auf anderen Theatern Italiens

nirgends ge6el, machte abermals Glück; sie hatte auch

im Ganzen bessere Sänger , als ehemals. Die für die

Lowe von dem anwesenden Maestro eigens componirte

Cavatine, ihre Romanze, Boppa's Arie machten beinahe

Furore, desgleichen das Duett zwischen der Löwe und

dem französischen Bassisten Derivis. Nachdem Donizetli's

Gemma di Vergy mit der Anfängerin Parodi, dem Tenor
Bianchi und den Bassisten Leonard! und Guido einen %-

nach Hause trug, gab man Mercadante's Beggenle,

kaum der dritte Act anzog, und in welchem die

Lowe, Tenor Roppa und Bassist Derivis sich besonders

Ehre machten. Die beiden ersten Acte ohne allen Ge-
sang lärmen ausserordentlich , nnd vor lauter Kreuzen
und Been möchte man das Sehen vertieren. Schade, dass

die Löwe ihre Stimme nicht beherrschen mag, wodurch
sie zuweilen an Reinheit verliert. Die Buccini zeigte in

der Rolle des Oscar guten Willen. Die Bemorini als Meg
bat blos eine einzige Seene, deren Musik ganz und gar

nicht behaglc. Ein nagelneuer Maestro Giovanni Anto-
nio Taddei beglückte Ende Mai's die Zuhörer mit der

neuen Oper Giovanna J. Regina di Napoli, zn welchem
Buche bereits andere Maestri die Musik componirten. Die

Löwe, Tenor Roppa und die Bassisten Derivis und Leo-

nardi tbaten Alles, um das tägliche Brot geniessbarer zu

machen, deshalb passirte das Ganze ; man gab aber bald

Verdi's Eroani mit einem ganz andern Gaudium.

Dem. Berlucat, treflliche Harfenspielerin und leid-

liche Sängerin, gab hier eine Instrumental- und Vocal-

academie, in welcher sie sieh mit einem spanischen Not-

turno und einer Fantasie über verschiedene Motive aus

Robert le Diable auf ihrem Instrumente, sodann in meh-
reren Stücken aus Opern von Parini, Doniselti, Verdi,

Meyerbeer mit vielem fieifalte hören liess.

Lombardisch • Venetianiscb.es Königreich.

Mailand (Teatro alla Canobbiana). Die französischen

halten stets leere Theatercassen. Später wech-

selte die Oper mit ihnen ab, allein die Casse
sebr wenig dadurch. Eine nicht üble angehende Prima
Donna Virginia Viola (s. Brescia), Tenor Bozzetti, Buffo

Galli (Vincenzo), Bassist Buffo Calalano gaben Donizet-

li's Olivo e Pasquale mit wenig Glück , Rossini's Bro-
nchino ein einziges Mal, seine Cencrentola hingegen, worin
der Bariton Gio. Corsi, der vorigen Herbst auf dem Am-
sterdamer Theater sang, mitwirkte, mehrmals und mit

etwas besserm Erfolge.

(Teatro Re.) Herr Lauro Rossi, der mit seiner Gat-

tin, der Prima Donna Ober(meyer), unlängst aus Amerika
zurückkam , arbeitete seine vor wenigen Jahren für die

Seala komponirle Opera buffa: La casa disabilata, hier

unter dem Titel: I falsi moneUrj um, und fand auch den
meisten Beifall in der ganzen Stagione. Ohne eben auf
besondere Eigenheit Anspruch zu machen, bewährt Herr
Bossi einiges Talent für die Opera buffa. Diese Casa dis-

abilata (ursprünglich von Ricci und Caraffa unter dem
Namen Sonnambolo, auch von andern Maestri mit dem
Titel Eulicchio e Sinforosa, unlängst von Persiani zu
Paris mit dem Titel Fantasma in Musik gesetzt) wurde
besouders von der Prima Donna Riva-Giunli und dem
Buffo Soarez trefflich vorgetragen. Die Hiva als Sinforosa

sang die ganze Rolle, da rapo a fine „wie eine alte Frau"
köstlich. Der Dichter Eulicebio, ihr Gatte, wurde vom
Buffo Soarez ebenfalls gut gegeben. Tenor Landi und
Bassist Walter machten ihre Sache leidlich. Die beiden

ältern Opern, II sogno punilore von Gerli, und Paolo e

Virginia von Aspa, fanden keine gute Aufnahme ; Donizet-

li's Regina di Golconda, worin eine Anfängerin Vegliardi,

Tenor Zinghi, Buffo Soarez und Bassist Giunti wirkten,

eine etwas bessere Rotst* neue Oper, // Borgomattro

di Schiedam, siebt wohl seinen vorbenannten Falsi mone-
tarj ziemlich nach. In der darauf folgenden neuen Oper
Ciarice Visconti vom neuen Maestro Giuseppe fVinter

(Sohn des einsl bekannten Tenors Berardo Winter , ei-

gentlich Calveri), einer Pastete der heutigen musikali-

schen Pasteten, gab es einen Wetteifer von Fiasco und

Aufmunterung. Zuletzt wurde auch Donizetli's Campa-
nello zur Abwechslung mit audern Acten der

Opern aufgetischt.

(Forttettoag folgt.)

Feuilleton.
Die Id Brunei beitebeode Sociale de La graade Barnonie bat

aoeh die« Jahr an 7. Jali wieder ein grosse« YVettgriaagrctt tu

Gent in dar Ueiversilllaaola gegeben. 15 Vereine nit 428 Sau-

gen oehnao daran Theil ; den Preie, den beim vorigen Peate die-

aer Art tn Briiiael die Aaebeaer Liedertafel erraog, trug diesmal

der eiatige Theil nehmende aotlioditehe Verein, der Cölner Maa-
nergesaogverein, davon. Hit «8 Siegern war er ia Cent eingetrof-

fen, «ad eiettimmig erkannten ihm die Preiariehler den Prei» an,

bestehend in einer grotten goldenen Medaille nnd 200 Franken. Leta-

lere Sonne wurde deo Ciiloer Amen übereignet; für die Center Ar-

men gab der Verein am folgenden Tage aoeb einaebrbeeuebtetCooeert.

Per Mainzer Theeterdlrecter Rtmi* ist mit «einer Opernge-

aellachafl and einigen anderen Rünttlern (Mnd. Pineher, Herr
Reichel an« Dtrnitadt a. A.) aaeb Cent gereiat nnd bat daaelbat

it immer «teigendem Beifillc mehrere Operavortlellnogee gege-

ben. Cimtmoi Kr*ut»er nnd Gan» dirigimn; der Cbor Ut beton-
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der» . Vn Gent wollt« die GeMllicbaft naeL BriU-

Am |. und 2. Juli !«t da« Notikfeit M Lobeck voa 21 Lie-

dertafeln nit unsrltbr 400 Säagera gefeiert »erdrn. — An 7.

Juli fand zu Freiling «in bairri*cbe* Ge**n*fejt Stall; Ii Lieder-

tafeln, mehr all 400 Säager nahmen daran Tbeil, die Leitung war
in dea Häadea des Herrn h'um, Direetor* der Freitiagrr Lieder-

tafel, — An II. und 14. Juli vereinigte die Feier de* o.rddeut-

acbea Linierte. le« eine frohe Mrnge vaa Säagera aad Hörera ia

Hameln. Die HauplaulTilhruag in der Kirche brachte a. A. II.

K/eini „Herrlieb iit Gau," SU
„Haltet Kraa Matte« ia Ehren.

Stücke aa» leiaer Hcaie, da* bekanala

Die deuttrhe Oper ia Sl. Peler*barg (ebeaio wie
«ehe Scbanipiel daselbst) wird im Laure de* jetzigen

gänzlich aufgelo.t.

Die Accademla di Saata Ceeilia in Ron — bekeanllirh eiaea

der ertlra Marikeoanerraterien ia Italien ^ dem Sponlini, Hottini,

Btllimi a. v. A. neuere MeUler rmrn gnten Tbeil ihrer Bildung

v.rd.akea — hat dea Koaig vaa Baiera und »eine Gemahlin aa
EhrentiitgUedera ernannt.

Ankündigungen.
Im VerlaEe

:

der L'nterzrichuetea werden mit Eigeolhnniirecht

Fr. Chopin
ttö.Dens Vorturnen paar le Pi

Trol»» Tliz/iirkn» |>aur le P»a»o.

dea 84. Juli 1844.

Op.

• f «fr

in de

i. Berlin uad

tTial , VarUlioa* brill. iur Marie , fiUe da reg. p.

.*. Pia.. Op. 17. 1 Thlr.

Final da U Acte dObcron de Weber p. Violoa a*.

Op. 17. Sil Sgr.

Brrllox, t'arnev.l rotaain. Ouvertüre carael. p. Piaao k 4 maia*

p. Pi*i«. 1 Tblr.

* onradl, Ente aad «weile Zigeaaer- Polka f. Oreh. I. 2U Sgr.

II. 1 Thlr. dila f. Piaao No. I. S Sgr. No. 9. 7i Sgr,

Damrkr, CatwaM de Loci« di Uuatrnoor, v.rice. Op. 90.
9! Sgr.

Iii hier. Urill.ntr Polka r . Piano. Op. SO. > Tklr. FaaUiiie

HI La l arorite p. Piano. Op. III. 1 Tklr.

o. li.g.r. 0,iB ,n.ln..rsch fär Orth.C.linK l. C.lk.rinen Polko n

I Tklr., Tur Piano . S Sgr
Madckrn.Tri.unic. Wal

•ter I' Thlr.

alter f. Piano, Sgr., für Oreke-

(iillfXl H Krieger* Lost 3 Sgr. Oberlandler 71 Sgr. Hondo'* v.

Ii,,» I. dp. 519.

lert'l, Mudrnspirgel Walxer f. Piano. 191} Sgr., für Orckrsler

( Mattuacript' I Tlilr.

llt-r/.. lliiertiiscmcul du Ballet Lad; Henriette p. Piaao. Op.
41. i Tklr.

Lied an* Kock u. Gaste ,.Liebe, Liebe i* Blick nölhig." üSgr.

•lühn'». In die Ferne. Am Strande. 9 Lieder. Op. 97. ä 7f SgT.

Kummer, Morer.u de Conerrt *ur l.n Sonnamkula p. Violoa-

crlle avre Orcb., Ou.luor ou Piano. On 70. a 9 1 Thlr.

kiirkrn, Die Bolacbaft. f. Krung u. Piaao. Op. 49. I7yägr.
l.ulirHM, r, deutarke Lieder f. Pi.no alleia. Op. 10. Wiegen-

lied v. Kacken. Willkommen T. Curtckm.nn. Treu v. Maracb-
arr. * 10 Sgr.

ilHZ«, lleroiicber Marack im uug.r. Slvl f. PUno. i Tklr.
. Ungar. Sturmmursch f. Orck. I , Thlr . dito f. Piaao, Fae-

•imile netto i Tklr.

JLllbln, Romance du Tornco p. Violon ar. Piano, i Tblr.

IHendelaaohi. Knrtholrly, 5 AllegToa p. Piaao. No. 5.

tire de la 1' Sinfanie. I Tblr.

naaehfle«, I rll». Htilluk. Pracliacber Tkeil der Me-
thode de* Piau.forteapiel*. Urft VII, VIII, IX. SabKT. . Prell ae.pie

} Tklr. (Ladcapr. I Tklr.)

«rlirtfler. Heitere Lieder f. 4<tiramigcn Mjnncrgrt.nf. Op. 8.

HeftIV. Sonutagircite*. 1 Tblr. lieft V Feine Geaellea. 10 Sgr
Raaber aad Baeckanale f. Bariton od. Baaa. Op. 10. 19t Sgr.

Hiera, Liebot da am SckAnkeit. Für Metxo- Sopran od. Bari-

tan. Op. 91. 10 Sgr.

Inlung ron Mancbra der K. Preo». Armee. Für Infnn-

No. 19». 1 Thlr. Für Cavallcrir Na. 54—3«. a J-lThlr.
Ca JH. vy„ Ouvertüre iu Preeiaaa- Partitur || Tbl..

Wölfl, La Bobemieaae. Gr. Polka p. PUaa. Op. 109. | Tblr.

Nette lfttt»thaUen
im Verlage vaa F. V» hlutUn* ia Leipilp;

( h « MIHI. F. X.. Op. 47. Fa.lnl.ie brillante *ar le*

agreablea de F. KaeAea: „E. weben vom I irr die Lulle." —
„Fliege, Scbifflcia durch die Itoarn." — „Treibe, treibe Scbiaf-

leia ickacllr." — „O wie aekön ua Hörnerklang." — „Spa-
zieren wollt' ich reiten," avec Variation* pour Piano. Nouvelle
Edition, revue et eorrigee. IS Ngr.

K enipt. f. Op. 4. Z,«ri «ieratimmige Mnnnergeaange Par

tur und Stimmen. 1 Tklr.

kiirkrn. F., Op, ii. Hockzeil. . Walzer, brillant und beson-
der* geeignet, in GeftelUchallea vorzutragen, Tur Pianofortc.

verbeuerte Aullage. 10 Mg
— Op. 14. Lieder und Geringe Iur eine Si.gUimme zail Gai-

terre. IS Nßr.
Nrhuninnn, Mir. lt.. Op. 49. Romanzen und Ballndra für

eine Siagatimme mit Pi.narorte. Hei» 9. enthaltend
i Die beidea

Grenadiere, von /#. Weine. Die feindlichen Bruder , von if

Keine. Die No.ae. van FraAlieA. IS Ngr.

Im meinem Verlage erscheint mit Eigenlhamsreebl

llOhler, Tk,, Troi* Noctorac«, pour Piaao aeol. Op. St.
Na. 1. S. S.

«V*»IIT, F... Deal Nocturne* ponr Piano. Op. 109.
Des» Valac* brill. pour Piaao. Op. 103.

Leipzig, dea 93. Juli IH44.
C. F. Feier«, Bnreaa de Muiique.

An die verehrlichen Hof - und Stadt-Theater-Directio-

Der Lnterzeicknete erlaubt *irk kiermit, aeine am 99. April

diese* Jahre* sam ersten Mal im Theater Drary Laae aafgvfiibrte

grome Oper „ »le Bratute um tenedlj" weicke bia

Ende der SaUon , 31. Mai , «Ireiiwdzivmazia; Mal <ant .teigendrm
I Bcifnlle wicderknlt warde, ia ikrer drutschrn durch Cari KUmgt-
mann ganz umgcrbeilelen Farm dea Rüknrn sei*es Vaterlandes

aasulragen. Da* vollalandige Tezlkaek und die Partitur werden Milte

I September zur Auslieferung bereit .ein , und Können recktmiujiyrr

Preist mustckUeuUek aar v.n dem C'mmponiitrn erlangt werden.
Beaeatle«, CapellmeUler de. kAaigi. T

Drurj L>.e, 9. Maackoter Square, London.

Druck and Verlag von Brtükopf und Härtel in Leipzig und
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 7tfB August. M 3».

Der Pill BabytooJ. (Be*ehlats.) -
Coli. Prälliorso»era in Italien. iPortseUaot;.) —

n>A(m. Growr OrsoHRrooeBri zu G*at Bad der Mäou«TFCB«nf;vtreiQ von

JWbfrn. — Jnkin4ifm,9en-

R ECEKSION.
Der Fall Bahytous, Oratorium in

dem Englischen o. s. w.
(Baach Uft.)

Wie überhaupt dies Oratorium eine reiche Abwech-
selung der Situationen, meist in entschiedenen (iegewUi-

tzcn, darbietet, so folgt auch hier wieder der kriegeri-

schen Aufregung ein Gebetebor, der in seiner Form man-
ches Eigentbiim liehe hat und mit grosser Umsiebt ange-

legt and gruppirt ist. Schon die Mischung der versehie-

denen, sich ungezwungen durchdringenden Rhythmen (%
and */») ut der Absicht des Componislen, den cantus

firmus gegen die begleitenden Stimmen hervorlreteu zu
lassen, sehr günstig. Hütte es ibm gefallen wollen, diese

begleitenden Stimmen etwas consequenter und also ein-

facher und fasslicber zu gestalten, so würde sein Zweck
noch sicherer erreicht worden sein und der wirklich edel

gehaltene cantus firmus durch eine solche bestimmte Um-
gebung noch gewonnen haben, während diese jelzt oft

nur zufällig erscheint. Nach dem ersten Chorschluss in

As dur treten überraschend vier Solostimmen mit der Har-

monie Edur hinzn (nur andeutend vom Orchester beglei-

tet), wodurch das Ganze ein neues und doch mildes Le-

ben gewinnt. Oer Uebergang naeh Es dur, durch den Ein-

tritt des Chores noch mehr hervorgehoben, ist ungemein
wobUhuend, und die nun folgende, gut motivirte Abwech-
selung zwischen Cbor- und Solostimmen bestätigt und
erhobt den Eindruck des so zart gehaltenen Satzes.

Nach einem kurzen Recilativ Daniels erscheint ein

interessantes Terzett (für All, Tenor und Bass), das durch

die gewählte Tonart (Des dur), durch die gedrängte Stim-

menlage, wie vorzüglich durch seine eigentümliche Slrue-

tar und reiche harmonische Ausstattung sich merklich

hervorhebt. Bei aller (zuweilen wohl auch nicht ohne
Mühe errungenen) Bewilligung der oft kühnen Modula-

tion dürfte doch hier und da des Guten zu viel gesche-

hen sein ; eine zweckmäßige Kürzung wurde die Vor-
züge des mit grosser Sorgfall gearbeiteten Musikstückes

noch günstiger hervortreten lassen, da überdies die ziem-
lich vorherrschende rhythmische Form in pnnetirten No-
ten leicht monoton werden könnte. — Aach wollen wir
bekennen, dass ans der Schtuss, wie ihn die Singatim-

men bilden, und in welchem der Vocnlkan nur als Mit-

4«. Jabrraoc.

telslinime erscheint, etwas nicht ganz Uefriedigendes

hat. —
Die Pastoralarie für den Sopran : ,,Nicht länger wird

die Heerde Juda's irren** hat viel Schönes und Inniges,

und ist von den lieblichsten Harmooieen durchweht. Ge-

gen den Vorwurf einer fast zu sorgfältigen und wohl auch

zu slarkeu Instrumentation wird nur eine sehr dtscrele

Ausführung schützen können. Einigen Rigorisleu wird

vielleicht das Motiv oder die Figur, das Paslorale anzu-

deuten , etwas zu modern erscheinen : wir wollen das

nicht eben in Abrede stellen, müssen aber hinzufügen,

dass die dszu gewählte Harmonie das Motiv veredeil,

wenn es uns auch schon früher in anderer Beziehung

begegnet ist.

Oer Scblusschor des ersten Theils ist geradezu mei-

sterhaft. — Er beginnt mit einem dectamaioriscben Uni-

sono, als vollkommen motivirt erscheinend, da es einen

Ausspruch Jebova's zum Gegenstande hat. Bei den Wor-
ten: „So sagt der Herr!" wird der Salz, wie es ge-

schehen musste, vierstimmig. Die ernste, würdevolle Hal-

tung dieser kurzen Stelle (Andante, *%, Cmoll) mit ih-

rem spannenden lustrumenlalschlusse in der Dominante

bildet eine treffliche Einleitung zu dem nnn folgenden

Triumphebor im bellen Cdur: „Jauchzet über sie!" Die

treulich angelegte Fuge:

Kr regiert auf e - wie für »ad für, dein (jotl— o ZI - ob!

wirkt um so prägnanter, da sie nicht zu weit ausgespon-

aen and an passender Stelle von dem Motiv in freier

Sehreibart unterbrochen wird, das den Anfang des Cho-

res bildet. Eben so wirksam als schön gearbeitet ist die

Stelle, wo der frei) Chor nach As dar modulirt, und dann

der Fugensalz in der Engfüarang, mit der Antwort in

der Secuude wieder eintritt. Hier wäre nun noch über-

reiche Veranlassung zu weilerer Ausführung des gehalt-

vollen Thema's gewesen, und namentlich hille die Be-

nutzung des Orgelpunctes noch reichen Stoff geboten (wie

wir denn überhaupt diesem Aggregat der Fuge eine hohe

Stelle in dem Gebiete der geistlichen Musik einräumen)

;

ist, wie gesagt, die Ausdehnung der Fuge eben gross

g, um einen nicht zu raseb verfliegenden Eindruck

»acben, welchen dann such ein kräftiger Sehlnss
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Es wurde zu weil führen, wollten wir auch «Dserm
Commenlar des zweiten Tbeils die bisher schwer zu ver-

meidende Ausführlichkeit geben; wir müssen uns also,

wie gern wir auch das schöne Werk bis zum Ende recht

ausführlich besprochen hätten, nur mit kurzen Andeutun-

gen begnügen. Ein denkender Meister gibt übrigens durch

seine Werke so viel Stoff zum Denken und Besprechen,

dass es nicht leiebt erscheint, zur rechten Zeit abzu-

brechen. —
Der zweite Tbeil beginnt mit einem Peslehor der

llofleule im Palast zu Babylon. — Sinn und Situation

dieses Chors scheinen bei dem ersten Anblicke, nament-

lich was den Eingang betrifft, zu einer etwas lebhafte-

ren Färbung aufzufordern, als die vom Componislen an-

gewandte; doch wird man bald mit dem Tone des Gan-

zen vertraut, um so mehr, da der Meisler wohl absicht-

lich eine gewisse weiche Ueppigkeil in diese Scene legen

wollte, und da auch an geeigneten Stellen der bezeich-

nende laute Jubel • und Freudenion sich gellend macht. —
Die Srandirung des Namens : Belsazar dürfte gegründeten

Widerspruch finden. — Professor 0. B. Wolff dichtete

für Ciasing ein Oratorium von gleichem Inhalte, und de-

clamirt consequent Belsazar: er darf füglich als Autori-

tät gelten.

Der nun folgende Chor der Priester des Bei, in Bmoll
beginnend, modulirt sehr rasch und oft sehr characteri-

stisch durch das weite Gebiet der Harmonie. Er ist, was
die Declamalioo sehr begünstigt, zweistimmig für Tenor
und Bass geschrieben, und besonders wirksam und be-

zeichnend instrnmenlirt. Der Scbluss geschieht etwas ba-

stig, und siebt in Verbindung mit dem folgenden Doppel-

chore. Dieser bildet sich aus dem weiblichen Chore der Ba-

bylonierinnen uud dem männlichen der Juden. Während
der erste Lust und Freude albmet und sieb in beilern

Melodieen und leichten Bbylhmen bewegt, spricht der

zweite Ernst und Würde aus, zuweilen sieh zur drohen-

den Aufregung gestaltend, und schreitet so in vollkomme-
nem Gegensatze neben dem harmlosen und frivoleu Trei-

ben der Heiden einher. Vorzüglich kräftig wirkt er da,

wo er im concenlrirlen Unisono dem leiebt dabinbüpfen-
den Frauenchor entgegentritt. Doch ist auch der Scbluss,

der in voller Harmonie Festigkeit und Vertrauen aus-
spricht, sehr schön gedacht, und wird von entschiedener
Wirkung sein. —

Die folgende Scene zwischen Belsazar und Nicoiris

(All), verbunden mit dem Doppelcbor der babylonischen
Jungfrauen und der Priester des Bei, ist mit fester Hand
gezeichnet, und enthält einige wahrhaft geniale, ergrei-

fende Züge. Die bittende, angsterfüllte Muller, dem kühn
trotzenden Belsazar gegenüber, dazu die einzeln und zu-
sammen wirkenden beiden Chöre, das Alles tritt deutlich
und erschütternd hervor.

In dem sich anschliessenden vom Cotnpouisten mit
grosser Umsicht und in mehrfacher Beziehung genial be-
haue!eilen ßecilalive des Belsazar, io welchem er mit toll-

kühner Verwegenbett von Jefaova ein Zeichen seiner
Macht verlangt, ist vorzüglich die Stelle, wo die geheim-
nissvolle, berühmte Flammenscbrifl erscheint, von gros-
sem Interesse. — Spohr sucht die höchst schwierige Auf-

I

gäbe zu lösen , indem er , bei

Serter Begleitung des Orchesters, 'von der ersten Violine

ie hier folgende, späterhin vielfach nüaocirle Figur ans*

führen lässl:
Vlnl. Solo.

^ ^
^

IIb übrigens diese bildliche Uarslrllung überhaupt statt-

haft, und die Art der Ausführung, dem ungeheuren Er-
eignisse gegenüber, als angemessen erscheint, wagen wir
nicht zu entscheiden. Die Wirkung der ganzen Scene im
Znsammenbange wird das Wagestück erproben müssen.

Kaum ist nach dieser Catastronbe das stolze Wort
des nnersebülterten Belsazar verballt, so verkündigt ein

leise beginnender Marsch die Ankunft des persischen Hee-

res. Dieser in consequenter Form durchgeführte Marsch

(sogar ein Trio ist in seinem Gefolge) bildet nun ganz
im gesucht mit seinen verschiedenen Bestandteilen die

Basis des kräftigen Kriegerchors , der besonders in dem
Trio einen kübnen Aufschwung nimmt Nach diesem Trio

vereinigt sich der Chor der Juden mit den persischen

Kriegern, und nun gewinnt das Ganze einen wahrhaft

glänzenden Character, indem die beiden Hauptmotive höchst

imposant und doch ganz ohne Zwang einander durchdrin-

gen und ergänzen. Nur der zu häufig vorkommende Aus-

ruf: „Jubelt auf!" hat etwas Störendes, zumal, da er

zuweilen auch abwärts declamirt wird. Er wäre jeden-

falls passender ersetzt durch: „Jubelt laut!" was ge-

wiss natürlicher und entsprechender ist.

Die nun folgende Arie des Cyrus, voll des innigsten

Dankgefühls, und in frommer Demulh aussprechend! „Gott

allein gab den Sieg!" leistet in ibrem schönen melodi-

schen Flusse ganz, was sie soll. Die gewählte Tonart

(Desdur), wie die verwandten und fremden Harmonieen,

in welchen der Satz sich bewegt, so wie die milde und

doch belebende Begleitung— Alles vereint sich zum wirk-

samen Ausdruck eines dankbaren Gefühls. Um nur einige

kleine, aber in ihrer Anwendung vortreffliche harmoni-

sche Züge hervorzuheben, machen wir auf die Stelle,

niebl fern vom Schlosse, aufmerksam, wo der Componist,

nach der Cadenz in Desdur, die Harmonie nach r ismoll

leitet, uud nach wobllhuendem Verweilen iu A dur eben

so ungesuebt als wirkungsvoll wieder nach Des zurück-

fuhrt. —
Ein kurzes Oboensolo bildet einen sehr freundlichen

Uebergang zu einem Quartett Tür zwei Soprane, eine Alt-

und Tenorslimme, nur dann und wann unterbrochen und

discrel begleitet vom Sailenquartetl, der sehr wirksamen

Oboe und zwei Hörnern. — In diesem anmulhigen Satze

treten einige Eigeulbümliehkciten und Wendungen unse-

res Meislers, namentlich die Häufung enger Intervalle,

wieder mehr bervnr, als in anderen Theilen dieses Wer-
kes ; iodess erscheint die Lieblichkeil des ganzen Satzes,

verbunden mit dem treffenden Ausdrucke religiöser Freu-

digkeit, so überwiegend, dass man sich mit jenen Eigen-

heilen bald versöhnt. Die Tenorsolostimme, die hier den
Bass zu repräsenliren bat , verzichtet in diesem Quartelt

zuweilen auf ihre momentane Bestimmung, und gibt sich

in ihrer gewohnten Beziehung, als Mitielstimme; so un-

gern wir sonst auch das eigentliche Fundament vermis-
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Mo, so müssen wir doch im vorliegenden Falle gestehen,
dass die Anwendung der Tenorlage dem Ganzen etwas
Frisehes nnd Jugendliches gibt und, wenn auch in un-
gewohnter Weise, dennoch den vierstimmigen Satz recht

woblihnend zusammenhält.
In dein nuu folgenden Chore der Juden (der durch

seine Fassung die etwas moderne, wenn auch edle Hal-

tung des vorigen Quartetts zu compensiren wobl geeig-

net ist), tritt gegen den fugirten Anfang vorzüglich der
auf grosse Massen gut berechnete, getragene Millelsatx

durch einfach - würdevollen Bau hervor. Zuletzt, wo der

Componist zu erhöhter Wirkung den Salz siebenstimmig
erscheinen lassl, erreicht er diesen Zweck freilich auf
etwas bequeme Weise, nämlich durch ebenmässig fort-

schreitende Verdoppelung der Melodie und der .Millclstim-

men, ein Verfahren, das allerdings nur als Liccnz gelten

kann. Die offenbare Absichtlichkeit, mit welcher der Com-
ponist zu Werke gebt, spricht indess deutlich aus, dass

er sich eine besondere Wirkung von dieser Stimmenfüh-
rung versprach , und übrigens wird wobl Niemand daran

zweifeln, dass der erprobte Meister einen sieben- und
mehrstimmigen Satz in voller

, strenger Selbständigkeit

zu schreiben versiehe. — So sehr wir indess den Spruch
beherzigen:

„Dir Meiilcr kann die Karat zerbrechen
„Mit weiser Hand, sor rechte« Zeit —

"

so möchten wir doch nicht zu allzurascber Adoption sol-

cher Licenzen rathen.

Die darauf folgende Vision (Daniel erblickt im Geiste

eine glänzende Zukunft für die Religion seines Volkes)
ist sehr schön angelegt; die im Ganzen ruhige, träume-
rische Haltung wird ungemein belebt durch eine gut ge-
wählte, mit vielen Modiflcalionen ununterbrochen durch-
gerührte arpeggirende Figur, ausgeführt durch obligate

Violine und Violoncello. Vorzüglich anregend und die Em-
pfindung steigernd ist die Stelle , wo die Dichtung sagt

:

Lobpreisende Sanne berühren nein Obr,
Und dankender Weih reich «teigt empor.

Die sich anschliessende Sopranarie der Jüdin nimmt dies

erfreuliebe Bild der Zukunft auf und führt es freudig und
entsprechend weiter aus. Die frohe Bewegung dieser sehr
sangbaren und auch rhythmisch belebten Arie hätte viel-

leicht einen etwas mehr potenzirten Schluss erwarten
lassen; unser Meisler bat es vorgezogen, die Arie leis

verballend zu schliessen, vielleicht um den nahen Gegen-
satz, den kräftigen Eintritt des Seblusschors noch bedeu-
tender zu gestalten.

Dieser Schlusschor beginnt mit den Textesworten:

, .Frohlocket mit Händen, alle Völker!" — Wem schon
dies „ Hindefrobloeken " etwas problematisch erscheint,

dem wird wohl auch die spätere Zusammenstellangl „Der
Allerhöchste ist erschrecklich" kaum zusagen, sollte sie

auch noch so biblisch sein. — Wir tadeln hier blos die

Wortfügung, da sie für den Hörer, auch bei der treff-

lichsten Musik, doch immer etwas Störendes haben muss.

Der Componist bat die letzte Zusammenstellung auch we-
nig berücksichtigt, und ihr nur am Schlüsse einen be-

deutsamen Accent gewidmet.

Der ganze Chor hat von dem (redlichen Meister jene
Misc/iong von freier nnd gebundener Schreibart empfan-

I gen, wie sie nach unserer Ueberaugong dem eindrucks-
vollen Schlüsse eines so umfangreichen Werkes am an-
gemessensten ist. Die zum Bau einer vollständigen Fuge
nölhigen Bestandteile liegen anch hier so klar nnd ge-
ballvoll vor uns, dass ihre möglichst vollständige techni-

sche Ausbeulung dem bewährten Meisler kaum Schwie-
rigkeit gemacht haben würde. Er bricht aber an passen-

' der Stelle ab, indem er, und zwar auf unerwartete, sehr
: wirksame Weise dss im freien Styl geschriebene Ein-
gangsthema wieder aufnimmt. Bald darauf folgt ein neuer,
veränderter Eintritt der Fuge, die hier, obgleich nur
kurze Zeit festgehalten, dennoch treffliches Einzelne bie-

tet, was weilerer Ausführung eben so werlh als fähig

gewesen wäre. Die wiederholte Einführung des ersten
Motivs geschieht auch hier anf eigentümliche , ja impo-
sante Weise. Die Vorbereitung deutet nämlich offenbar

auf die Harmonie von As; nun erscheint aber das eben
erwähnte Thema mit kräftigem Unisono in Cesdur, was
besonders bei dem Eintritt der vollen Harmonie im zwei-
ten Tacle, wo das Orchester hinzutritt und namentlich

die Posaunen entscheidend benutzt sind , von wahrhaft

I

grandioser Wirkung sein muss. Auch die Zoriickführuog
nach Esdur mit ihrem ungewöhnlichen, einschneidendeil

Cis ist gut berechnet. Nun wird rasch, vielleicht etwas
zu rasch, der Schluss herbeigeführt, von dem das Gefühl,

wohl nicht mit Unrecht, noch eine recht concenlrirle hö-

here Anregung erwarten durfte. Wir verkeunen keines-

wegs die sichtbar dargelegte nnd auch wohl zu vertei-

digende Absicht des verehrten Meisters, durch den ge-

wählten Ausgang eben so wohl die gewöhnliche , rau-

schende Schlussformel zu vermeiden, als auch dadurch

die Empfindung tierer, stiller Andacht auszudrücken und
mit dieser schönen Regung seine Zuhörer zu entlassen;

müssen aber, wie lief wir aueh das Gefühl der Andacht

ehren uud hegen, doch frei gestehen, dass wir wünsch-
ten, ein so schönes Werk von solcher Ausdehnung und
solcher Erhabenheit von einem Schlüsse gekrönt zu se-

hen, der auch materiell den Triumph einer grossen , er-

habenen Idee verklärt hätte. In Summa : Tür die Gesammt-
wirkung erscheint der Schluss wenigstens problematisch

und gewagt, an sieb ist er schön gedacht, und selbst

neu. —
Das ganze Werk aber, das wir hier mit hoher Ach-

tung für den Componistea und deshalb frcmiülbig bespra-

chen , wird den verdienten Ruhm des deutschen Meisters

sicher noch vermehren, und so sei es denn allen Denen

empfohlen, welchen die wahre Kunst auch Sache des Her-

zens ist, und namentlich Denen, die da berufen siod, die

göttliche Tonkunst in einer ihrer schönsten, edelsten Gat-

tungen zu pflegen und zu feiern. AL

Nacheicht e n.

Grosser Gesangconeur» zu Gent und der

ßiännergesangverein von C'öln.

Die seit mehreren Jahren von den bedeutenderen

Städten Belgiens errichteten Gesangeoneorse waren nicht
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allein dort von grossem Nutzen für die Förderung der aus-
'

übenden Gesaugkuast, sondern sie wirkten auch auf an- ,

sere deutsehen Liedertafeln, und namentlich auf die rhei-

nischen, höher strebend und besonderes regeres Leben

entwickelnd zurück.

Zu dem diesjährigen Concors«, welcher von Gent,

als der zweiten Hauptstadt Belgiens und ersten Stadt

Flanderns, ausging, hatte sich von deutschen Vereinen

nur der Ülännergesangverein von Cöln mit 48 Singern

angemeldet, welcher am 7. J«li im Vestibül des Univer-

silalsgebäudes Statt fand.

Fünfzehn verschiedene Sängervereioe bildeten zusam-

men eine Zahl von 428 Personen, die, in drei Gassen

getbeill, um die Preise kämpften, welche Landvereinen,

Vereinen von Stidten erster, and solchen zweiter Classe

bestimmt waren.

Der Saal war mindestens mit 2000 Personen, Her-

ren und Damen, gefüllt. Rechts und links von der San*

gerbübne, so wie in den zunächst gelegenen Lojjen, süssen
|

die wellstreilenden Singvereine, und der Seal bot mit sei*

nen festlich geschmückten Zuhörern einen herrlichen An-

blick dar.

Die Societe des Melomane* von Gent, welche den

Concors veranlasst, eröffnete die Feierlichkeit mit einem

Chor von Schubert, welchen dieselbe auf eine überra-

schende Weise schön, gerundet und geschmackvoll vortrug.

Als hierauf die Societe lyrique von Syngem, einer

Landgemeinde, welche in der Loosung der Reihenfolge

des Auftretens No. 1 gezogen halte, vortrat, erklarte der

Vorsitzende der Jury, dass dieselbe wegen Abwesenheit

eines Richters vorher ergänzt werden müsse, worauf Herr

Capellmeisler Conr. Kreutzer, zur Zeil in Gent anwe-

send, als Ergänzungsricbler zugezogen wurde, welches

Amt er auch übernahm und sofort in der für ihn be-

stimmten Loge erschien.

Hierauf wetteiferten die Landgemeinden, sechs an

der Zahl. Die Leistungen dieser Chöre der Landgemeinden

(Communes ruralet) erregten eine Verwunderung, welche

sich mit jedem Auftreten eines neaen Chores steigerte,

und wir unterlassen nicht, aufrichtig zu gesteben, dass

in dieser Beziehung Belgien den deutschen Landen, und

namentlich den Rbeinlanden, weit voransieht; denn wo
fände man in unsern Gauen ein Dorf, welches unter sei-

nem Küster oder Organisten einen Chor, wenn aoeh noch

so klein (der milconeurrirende Laadverein aus Waereghem
zählte nur fünfzehn Sanger), bildete, der es wagte,

in einem öffentlichen Weltstreite aufzutreten? Die mei-

sten dieser kleinen Vereine haben schon ihre Fähnlein,

und mehrere darunter zahlreiche Siegesdenkmnnzen daran

prangen. Abgesehen von dem belgischen Geschmacke,

welcher wenig Gefallen an ernster und guter Musik zeigt,

sangen diese Landgemeinden, wie gesagt, ausgezeicbnel.

Den ersten ftr dieselben bestimmten Preis, bestehend in

einer silbernen vergoldeten Medaille und 50 Francs Geld,

erhielt einstimmig die Gesellschaft „des vrais amis" von

Vracene, durch den Vortrag der Gesänge „Notturno"
von de Call und ,,Die Nacht" von Beautacq.

Zum Wellstreite der Slidle zweiten Ranges waren

nur drei Vereine eingeschrieben, wovon zwei, obgleich

EU denen des ersten Ranges gehörend, auf diese Ehre

freiwillig verzichteten, om mit um den Preis der Städte

zweiten Ranges zu kämpfen.

Hallen die Leistungen der Landgemeinden aufs Höchste

überrascht, so wurde man über die Steigerung nnd grös-

sere Vollendung im Vortrage der Städte zweiten Ranges

zum Erstaunen hingerissen. Die Gesellschaft ,,Weber"
aus Lessines erwarb sich durch den Vortrag der Gesinge

„Le Silence" von Salieri und ,,Le Retour" von Eisen-

hnfer den ersten Preis, bestehend in einer silbernen ver-

goldeten Medaille nnd 100 Prancs an Geld.

Nun war die Reibe an den Städten erster Classe,

auf deren Leistungen wir nseb dem bereits Gehörten auPs

Höchste gespannt waren. Eine Pause von einer halben

Stunde trat ein, und wir wollen während derselben einige

Bemerkungen über die im Allgemeinen gehörten Corapo-

siliooen und deren Vortragsart hier einschalten.

Sämmüiche von den grösseren belgischen Vereinen

vorgetragenen Chöre könnte man als Canlaten bezeich-

nen) deun dieselben hatten durchschnittlich eine Länge

von einer kleinen halben Stunde und enthielten beinahe

alle ein Adagio, Andante, Menuello, Galopade, Contre»

danse, auch mitunter noch Schottisch, und die Hauptvor»

Iragsmauier besteht nur im Pianissimo und Forlissimo.

Das denlscbe, an die reinen Abstufungen gewöhnte Obr

findet diese schroff gezogenen Vorlragsliuien, so wie auch

die Klangfarbe ihrer Stimmen unangenehm, und söhnt

sich hiermit nur durch deu höchst genauen Vortrag aus.

Ihr pp ist so zart , dass mao an vielen Stellen einen

Chor von fünfzig Personen niebt mehr zu hören glaubt.

In den Pianostelleo siud die belgischen Kehlen geübt,

und es erfreute uns ihr darin gezeigter Wohlklang ganz

ungemein ; dagegen fanden wir die Forteslellen unangenehm

und raub, welches vielleicht darin seinen Grund hat, dass

sie die Stimme in den Piano's stets pressen, wodurch sie

an Fülle und Rundung verliert. Cresceudo und Dimi-

nuendo, diese so effectvollen Reizmittel, scheinen die Bel-

gier weniger zu kennen , noch viel weniger in Anwen-

dung zu briogen. Die anf dem ganzen Concors zu Gehör

gebrachten Chöre waren beinahe von gleichem Cbaracter

und gleicher musikalischer Gehaltlosigkeit.

So trug unter anderen der sonst ausgezeichnele Ver-

ein voa Löwen ,,Societe lyrique" einen Gesang vor un-

ter der Benennung „Hymne rcligieux," in welchem auch

keine Idee von Andacht zu finden war, und der deshalb

eben so wenig dazu stimmen konnte, vielmehr sich auf

einem Tanzboden trefflich machen würde. Der Componisl

dieses Chores heissl A. Limnander t — Indessen der Bel-

gier verleugnet auch in der Musik nicht seinen ihm eige-

nen Characier, seia leichtes, angenehm hüpfendes Tem-

perament.

Als ein «weiter Beweis ihres Geschmackes mag gel-

ten, dass der Verein „Roland de Laiire" aus Brüssel

einen Chor sang: „La Belgique," compouirt von Nedel-

jm. Diese Compositiou ist nichts mehr uud nichts weni-

ger, als Mendeletoknt's herrliches Lied: „Der deutsche

Wald," dem von Herrn Nedelton andere Worte ange-

zwängt waren und der dadurch verstümmelt erschien.

Die Bezeichnung „La Belgique" schien uns die grössle

: S-tyre auf belgische Musik überhaupt zu sein, besonders
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wenn der erite Bus anstatt: „Lebewohl" dort

:!

drängt volle* Saale, ermüdet von dei r.jihlig trhörten

Melodieen, den Gaumen trocken und mit Staub gefüllt von

dem sielen , dem Vortrage sowohl durch Klatschet) , als

Fusssiampfen gezollten Beitille, also im höchsten Grade
angegriffen, kam die Reihe endlich, nnd zwar als Scbluss

4er Vorträge, an den Cölner Männergesangverein, anter

der Leitung des königl. Mosikdirectors Herrn F. Weber*).
Eine heilige Ruhe trat nun ein, und Conrad. Kreutzer t

T , Frühlingsnahen deutsch und innig in höchster Voll-

endung vorgetragen, rauschte vorüber, dem ein grenzen-

loser Beifall oder vielmehr Jubel folgte. Darauf trug der

Verein eine sehr gelungene Composilion von F. Derkum
,,Die Post" mit Feuer und Begeisterung vor, wonach ein

grösserer nicht enden wollender Beifall folgte. Alles war
wie eleclrisirt, und man schien von solchen Leistungen

in Belgien bis dabin keine Ahnung zu haben.

Die Jury, aus den Herren Mengal, Director, de So-

mere und Merls , Professoren des Conservaloriums zu
Gent, Capcllmeister Conr. Kreutzer, so wie Gabriels,

Capellmeisler an der Kirche St. Michel, trat nnn ab, und
nach geschehener Beralbung wurde dem Cölner Männer-
gesangvereiae einstimmig der erste Preis, bestehend in

einer grossen goldenen Medaille und an Geld 200 Francs,

zuerkannt ") , so wie die Preise den vorbin erwähnten
Gesellschaften. Nachdem nnn sämmtliche Dirigenten mit

den Medaillen um den Hals geschmückt waren, trat der

MäDnergesaiigverein nochmals auf uuit sang mit seelen-

vollem Vortrage in höchster Begeisterung ein Lied von

Ferd. Biet ,, Trailerlied nach dessen Beendigung der

demselben folgende Beifall wahrhaft fabelhaft erschien.

Glückwünsche von Deputationen mehrerer Vereine, so

wie von den Bürgern Genfs, den Sängern dargebracht,

zeugten von der innigen Anerkennung der Leistungen.

Am folgenden Tage gab der Verein in Verbindung

mit dem Cölner Quartett ein Concert zum Vortbeil der

*) Htm tFthtr ist jüngst ia Aaeriesoaeg seiac« Talaata »ad
aeiaer Yardieaale da* Pridicsl «laei kooigl. freau. Masikdi-

reetar* anheilt wordra.
"\ D«r Varel« bat diese 300 Fraaes de. Kteinkiodrrftewabrao-

a C8I» al* Geschenk überwieaeo.

gl - qae

f mit dem Cölner Männergesangvereine eoo-

Kä mpfer im Range der ersten Classe der

1 die meisten Stimmmiltel , geboren zu den

O Bei - gj

Die fünf

eorrirenden

SUdle haben
besten Chören Belgiens nnd erfreuen sich mit Recht ihres

ausgezeichneten Rufes. Es waren zwei Vereine ans Brüs-

sel, die übrigen aus Brügge, Mecheln nnd Löwen. Die

Leistungen waren ganz vortrefflich und die Fortschritte

derselben seil dem Concors zu Brüssel im Jahre 1841

sehr bedeutend, und der von der Aachener Liedertafel

gezogene Vorth eil hörbar. Bei solchen Forlschritten wer-
den unsere deutschen Vereine für die Folge einen schwe-

ren Kampf haben , wie er bereits in diesem Jahre den

Colnern wurde, da ein reges Streben zn vollendeter Dar-

stellung überall sichtbar sich zeigt.

Nach einem sechsstündigen Ausharren in dem ge-

wozu sieb die Elite der Stadt in grosser Anzahl einge-

funden halte. Alle vorgetragenen Stücke wurden mit dem
grösslen BeiTalle belohnt, und das Lied: ,,VVas ist des

Deutschen Vaterland" (im Jahre 1841 von der Liederta-

fel zn Aachen auf dem Concors zo Brüssel ausgeführt

und gekrönt) wurde mit nicht zu beschreibendem Enthu-
siasmus aufgenommen und stürmisch dessen Wiederho-
lung verlangt. Die Herren Hartmann, Weber, Derkum
und Breuer spielten ein Quartett von Mozart und eins

von Beethoven und erreglen bei allen Künstlern und wah-
ren Kennern hohe Bewunderung, wegen des seltenen En-
semble's, der Feinheit und des Reizes, welche den Vor-

trag beherrschten. Nach beendigtem Concerte wurden den
Ausführenden Blumen und ilouquels zugeworfen, dem Di-

rector des Vereins, Herrn MD. Weber, von dem Gou-
verneur der Provinz eine Lorbeerkrone überreicht , be-

gleitet von den schmeichelhaftesten Ausdrücken. Dem wa-
ekern Vereine wurde von der Societc des Melomanea eine

Dank- nnd Abscbiedsserenade gebracht, wobei manches
schöne ergreifende Wort gewechselt und ein recht inni-

ges Band zwischen beiden Vereinen geknüpft wurde.

Auf der Rückreise wurden dem Vereine überall die

grösslen Ehren erwiesen. Bei der Ankunft in Aachen be-

grässte ihn die dortige Liedertafel mit einem zu diesem

Zwecke eigens gedichteten und einer Händetsehen Me-

lodie untergelegten Texte, so wie durch Ueberreichong

des Ebrenweins.

In Cöln wurden unsere Singer von einer grossen

Anzahl ihrer Mitbürger, den Herrn Oberbürgermeister und

die StadlrStbe an der Spitze, mit Jubelruf und Bewill-

kommnuogsrede empfangen und mit einem Fackelzuge

zur Stadl geleilet. Die oSberen Details mitzutheilen, würde

zu weit führen } es war ein förmlicher Triumphzug, Fah-

nen und Musik voran. So bat denn deutscher Gesang wie-

derum seinen Einfluss und seine Kraft bewährt und sich

die Siegespalme im Auslande errungen. Möge der Cölner

Mhnnergesangverein mit erneuerten Kräften, eingedenk

seines Sieges, in seinen Leistungen fortschreiten zo sei-

ner und unseres deutschen Vaterlandes Ehre, bis zur

höchsten Vollendung.

Belgien liefert den Beweis, wie solcher Wellkampf

aufrüttelt zu mächtigem Handeln, die RräAe weckt und

steigert zum freudigen Gelingen. Sollen wir, das Gute

nachahmend, wo wir es finden, in unseren Rheinlanden

nicht auch solche Sängerkämpfe veranstalten, auf da

auch bei uns der Gesang immer mehr uud mehr sich

bober Vollendung ausbilde? v _

Frühlingsstogione in Italien.

( Fort s e t xa n g.)

Mailand. Das Teatro Carcano hatte eine zahlreiche

Säogergesellscbaft und nebst der Oper auch ein kleines

Ballet. Zu ersterer gehören die Prime Doune Matthey,

Cuzuni, Monlucebielii, Brambilla (Erminia), die Compri-

marie nnd Altistinnen Buggeri, Paqoier, Morandi, Gerli

(die beiden Erster» die Besten unter den weiblichen Vir-

tuose), die Tenore Cozxeni, Deila Cell«,
"
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Antonelli, Carisio (sämmtlicb mehr oder weniger unbe-

deutend), die Bassisten Euzet (vom Pariser Theater Re-

naissance), Colmengbi, Pignoli, Pallrinieri, Valerio, Pe-

rico, nebst Buffo Cambiaggio (der Franzose der Beste un-

ter den männlichen Virluosi). Unter den sechs gegebenen

Opera waren vier von Donizctli : die Lucrezia Borgia und

Maria di Ronan mit der Cuzzani, die Gemana di Vergy

mit der Mallhey, die Figlia del reggimento mit der Mou-

tucchielli, die simmtlich , letztere etwa abgerechnet, so

ziemlich geGelen, aber wenig Bitlette iu die Theatercasse

abwarfen. Hicci's Chi dora vince, mit der Brambilla und

benanntem Buffo, wollte gar nicht anziehen, selbst nach-

her als Academie mit Stücken aus Coluinella und Figlia

del Reggimcnlo. Meyerbeer's Roberto il diavolo war in-

des* die Seele der Mailander Frühliugsslagione. Wahrend
Lanari ihn iu Toseana's Hauptstadt zu drei verschiedenen

Malen mit solchem Glucke gab, dass er sich einen Palast

bauen liess, den die Florentiner Palazzo Roberto il Dia-

volo anstatt Palazzo Lanari nennen ; während dieser Ro-

berto in Nerditalien, namentlich in Triesl, Venedig, Pa-

dua, Verona, Cremona, Parma, mitunter zu wiederholten

Malen gegeben, bereits bekannt war, ist es wahrhaft zu

bedauern, dass ihn die Scala mit ihren gewöhnlichen Mit-

teln zn grossartigen Speclakeln bisher nie gegeben bat.

Heil also unserem Theater Carcano und seinem Impresa-

rio, die uns nach langen Jahren wieder Musik in der

Oper boren Hessen ! Vor Allem Decorationen und Maschi-

nerieen ganz der Scala würdig. Unter den Sängern ver-

dient die Matthey als Alice die Palme , die Cuzzani als

Isabella gab ihr wenig nach. Bassist Euzet war ein treff-

licher Bertram und Tenor Deila Cella ein eiskalter Ro-

berto; Orchester und Chöre nichts weniger als zahlreich;

zum Glücke war das Orchester der Scala in zwei Theile

gctheilt : die eine Hälfte in der Canobbiana, die andere —
die bessere — hier. Die an maunichfaltigen musikali-

schen Schönheilen so überreiche und imponirende Oper

hat auch in Maibnd , bei all' dem neuesten Verdi'scbeu

Taumel, grosses Aufsehen erregt. In der Tbat wiegt

schon die einzige Einleitung zum Roberto alle bisher von

Verdi geschriebenen und wahrscheinlich noch zu schrei-

benden Opern ganz und gar auf. Ungeachtet der Entle-

genheit des Theaters und des doppelten Entreegeldes (ei-

nes Augsburger Guldens) war es in jeder Vorstellung

ziemlich, in der letzten gestopft voll. Der Robert ist be-

reits für die Sommerstagione nach dem k. k. Theater

Canobbiana gewandert: Beweis genug, dass er gefallen

hat. Einige ultraitalieuiscbe Ohren , vielleicht aus Neid,

befriedigle er indess nicht ganz. Die hiesigen Zeitschrif-

ten waren der Oper meist günstig, besondert der Cor-
riere delte Dame nnd das MoiJenjournal.

Zur Osternzeit wurde Mozart's Requiem, zum ersten

Male in Mailand, im hiesigen Conservalorium gegeben;
das Lacrymosa hat wohl am Meisten gefallen. Herr Cae-
cal, Censor dieser Anstalt, dem die Kenner den Genuss
dieser himmlischen Musik und des //oflrfe/*seben colossa-

len, leider voriges Jahr durch allerlei Umtriebe nicht zur
Aufführung gekommenen Messias su verdanken haben,

hat so eben seine Entlassung verlangt und erhalten, ist

bereit« auch nach seiner Vaterstadt Pesare, wo er Grund-
stücke besitzt, abgereist.

Herr Joseph DorntetIi. Bruder des bekannten Gaa-

tano und Capellmeister der snllaniscben Hofbande zu
Cooslantinopel, ist dieser Tage in Mailand angekommen.

Lodi. Dooizetli's Regina di Golcooda, in Wahrheit
, keine tropisch hübsebe Opera buflfa, erregte hier einen
1 freudigen Lärm. Die Montucchielli in der Titelrolle Aiina

wurde sogar mit Eviva'a beschenkt, Tenor Boszetti mit

Bravo's, Buffo Rivarola und Bassist Solan mit vielen Klat-

schereien. Aber, ach Himmel 1 La Figlia del Rcggimento,

die schon vorigen Carneval diese Bühne passirte, hinkte

diesmal bei ihrem Durchzug.

Crema. Rossini's Turco in Ilalia, mit einem Serio-

pfUsler, id est Seriorondö aus einer Donizelti'schen Oper,

hatte geringen Erfolg. Die Tizzooi, Buffo Borella, Tenor
Marcbelli und Bassist Bianchi machten ihre Sache leidlich.

Donizetti's Elisir ging viel besser nnd sprach mehr an!
Cremona, Fioravanti's Coluinella (Pulcinella), den

die Leser bereits sattsam kennen, belustigte auch hier in

den Originalstücken, das Hinzögetbaue und Geflickte ver-

leidete nur die Lustbarkeit. Die Borgognoni, Buffo Cini,

, Tenor Rossi-Guerra und Bassist Loglio befriedigten im
Allgemeinen. In Donizetti's Elisir, wnrin der Buffo Fro-

rio und Tenor Pozzolini sangen, trug Letzterer den Preis

;

davon, weil er der Einzige war, der in dieser Oper be-
' reite gewirkt bat; für die übrigen Drei, die sie in we-
nigen Tagen einstndireu mussten, war sie ganz neu ; sie

: fanden aber bei alldem Anerkennung. Roberto d'Evrenx,

ebenfalls von Donizetti, bescbloss das Opernternarium

ziemlich gut. Herr Cini trug zuweilen in den Zwischen-
acten die Buffopartieen des Coluinella vor.

Bergamo. Die hiesige Unione FiJarmonica gab .im

30. April eine glänzende musikalische Academie, im Bei-

sein ihres ehrwürdigen berühmten Stifters, des bereits 81
Jabr allen Joh. Simon Mayr. Bei der unlängst hier statt-

gehabten Durchreise des Königs von Baiern hatte der
Greis die Ehre, von dem Monarchen huldvoll empfangen
zu werden. (Mayr ist bekanntlich in Baiern geboren und
erzogen.)

Romano. Dieser Marktflecken im Bergamaskischeo,

der Geburtsort des berühmten Tenors Rnbini, feierte die

Eröffnung seines nenen Theaters mit Donizetti's Elisir,

dem bald Bellini's Normu folgte. Zuhörer und Sänger wa-
ren ungemein zufrieden.

Galarate. Auch dieser grosse nud reiche Marktfle-

cken im Mailändischen thal sieb gütlich mit einer Oper,

versteht sich, del Cavaiiere Dooizelli. Sein Furioso machte

:

indess keinen Furore. Im Barbiere di Siviglia betraten

sogar zwei neue Individuen die Bühne: ein Tenor Polella,

ein Buffo Folli; von ihnen vielleicht ein anderes Mal.

Pacta. Donizetti's Don Pasquale erquickte gar nicht.

Buffo Leoni iu der Titelrolle bebagle wenig, die Dali'

Argine als Norina war anch kein Diamant, Tenor Mecksa
und Bassist Donelli wurden im Wirbel des zum Theil

auch die Musik treffenden Fiasco mitgerissen. Donizetti's

Lucia mit der Albani ging viel besser. Rossini's Mose
musste nach fünf Vorstellungen der Lucia das Thealer

räumen I

Codogno. Eine freundliche Aufnahme fand Fioravan-

ti's Columella (Pulcinella) in diesem reichen Marktflecken.
' Die Wanderer, Tenor Gumiralo, Buffo Marconi und ßas-
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•ist Biancbi ernlelea reichlichen Beifall , der nachher in !

Ricci*« Orfanella di Ginevra etwas geringer ausfiel.

Brttcia. Die Virginia Viola betrat hier zum ersten

Mal in Rossini's Cenerenlola mit gutem Erfolge die Bühne.

Sie bat eine hübsche geläufige Stimme und kann etwas
werden. Buflb Boccomini als Don Magnifieo nnd Bassist

Righini in der Rolle des Dandini besamen ebenfalls eine

ziemliche Dosis Beifall. In Ricci's Chi dura vince tbat

sich ancb der Tenor Tommasi hervor.

Mtrnlua, Die im vorigen Quarlalberiebt erwähnte

eingetretene Gesellschaft setzte den Elisir d'amore mit

Tenor CiaOei fori, begann einstweilen die Stagione da-

mit, gab aber bald den so sehr gewünschten Don Pasquale

von demselben Maestro Dooizelti. Bnffo Napoleone Hossi

war der Bravste in der Titelrolle, Ciaffei ein guter Te-

nor; nach ihnen folgten in der Reihe der Begünstigten

die Prima Donna Zagnoli nnd Bassist Casanova. Die Ti-

relli machte hierauf einen kleinen Furore in Bellini's Bea-

trice da Tenda, worin die Hühner die Agnese ziemlich

befriedigend gab. Herr CiaOei, der nach seiner Vaterstadt

Rom abgereist war, um in Verdi's Ernani zu singen,

wurde durch Tenor Marchelli (s. Crema) ersetzt. Noch
wurde Donizetli's Gemma di Vergy mit der Zagnoli und

dem Tenor Ricci gegeben.

Bo**o/o. Die vorherbenannle Gesellschaft (Zagnoli,

Ricci, Rossi , Casanova) gab in dem so eben (17. Juni)

eröffneten neuen eleganten Thealer Ricci's Chi dura vince

und machte Furore.

Ottiglia. Die hübsche Grassi triumpbirlc hier zum
vierten Male in Donizetli's Figlia del Reggimenlo $ sie

hat te an Tenor Vergani und Buflb Bruscoli gar keine üblen

Adjutanten.

Rovigo. Drei Opere buffe: Chi dura vince, Figlia

del Reggimenlo, Columella, vergnügten hier die Zuhö-
rer; die Mazza und Buflb Silingardi waren die am Mei-

sten Applaudirten, nach ibnen die Altistin Cocconi, Tenor
ZUiani, die Bassisten Gandini und l'enso.

Treviso. Einen Quasi • Fiasco machte Donizetli's Ma-
rino Faliero; kanm das Duett der beiden Bassisten Bo-

nafos (Titelrolle) und Assoni, die Arie des Enteren und

das Rondo der Beltrami-Barozzi (freilich langst auf der

Neige) fanden Anklang. Dessen Figlia del Reggimenlo

hatte einen bessern Erfolg.

Padua. Unser Tealro Novissimo wurde in der ersten

Hälfte Mai's mit der weit und breit bekannten Lucia di

Lammermoor del celebre Donizelti eröffnet. Die Marziali

(Titelrolle), ihr zur Seile Tenor Gomassi, die Bassisten

Rodas und Assoni. Aufnahme ziemlich lau. Columella (Pul-

cinella), mit den beiden Boffi Pozzesi und Penso, inler-

esairle blos in den Originalslücken, worauf die Lucia aber-

mals mit besserem Glücke folgte. Rossini 's Barbiere war
asn willkommensten.

(Tealro Nuovo. — Stagione della Fiera del Santo.)
J

Am 12. Juni gab man zum ersten Male Meyerbeer's Hu-
|

genolten um mehr als den vierten Tbeil abgekürzt. Die

Rollen der Margarila und des Pagen fehlten beinahe ganz,

und da leider ancb die Prima Donna Maray nicht im be-

sten Lichte glänzte, so kann man ohne Weiteres be- I

Laupten: die Last der ganzen Oper lag auf den drei mann-
j

liehen Sängern : Fraschini (Raoul), Baizar (Marcello) und I

Selva (St. Bris), die auch ungemein stark applaudirt wur-
den, besonders Tenor Fraschini. Gefällt die Musik, oder
gefällt sie nicht? — Die Frage selbst ist ihre Antwort.
Die Ilaliener möchten gern nein und gern ja sagen, sie
haben wohl auch Gefühl für grosse und erhabene Musik,
aber an ihrem heutigen Klingklang-Operncodex verwöhnt,
können sie erst nach und nach dann eindringen. So ist

es auch mit den Hugenotten, die bei stets ziemlich vol-

lem Theater immer mehr ansprechen. Von Idioten ist hier

keine Rede; man gönne ihnen vom Herzen ihre so be-
liebte Alllagsohrenspeise. Ein vom hier ansässigen adeli-

gen Maestro Balbi der Mailinder musikalischen Zeitung
(No. 25 vom 23. Juni) zugeschickter Bericht über diese
Oper gereicht, aus der Feder eines Italieners, unserm
Meyerbeer zur grössten Ehre. Man höre aber auch das

Urlheil eines humoristisch - kritischen Nicblmusikers dar-

über in der Venetianer Zeitung, was zum Tbeil meine
obige Behauptung bekräftigen mag. — „Die Musik der

Anglicani" (so ist der Titel der Oper in Italien) „ist zu
sublim, sie hat eine in die hundertste Polenz erhobene
Sublimität, einen Druck von hundert Atmosphären, die

Kraft von, ich weiss nicht wie viel Pferden, die bis über
die Wolken erhebt. Von zwei Musiken gefallt mir die

einfache des Maestro Moses, der sich in einen Walzer
verliebte, der die Runde der Welt machte, und den man
zur mythologischen und fabelhaften Zeit meiner Jugend
tanzte. Die Musik der Hugenotten machte auf mich die

Wirkung einer gelehrten academischeo Dissertation, die

man als Wissenschaft mit der grössten Bewunderung an-
hört. Der Meister bedient sich darin einer musikalischen

Sprache, an die wir noch nicht gewöhnt sind; er lässt

die Stimmen spielen , nicht singen ; das Ganze ist eine

Arbeit der Harmonie, ein Kraftaufwand von Nachahmun-
gen und Wissenschaft. Ich erkläre mich als uulerthänig-

ster Diener dieser Wissenschaft, habe aber die einfache

Musik weit lieber, die Musik, die man fühlt nn<l begreift,

beweist und nicht errälh. Uebrigens ist es möglich, dass

ich mir nach abermaligem Anhören ein Motiv zu eigen

machen und dessen Schönheit erkennen kann. In der
zweiten Vorstellung schien es mir schon etwas begreif-

lieb ; z. B. die Tenorarie, der Chor des ersten Actes,

die Verschwörung im vierten Act, das Duett zwischen
Tenor und Prima Donna, ein Setlimino. Diese schmei-

cheln dem Ohr etwas mehr, indem sie sich unserm Style

nähern. Die sogenannte Nalionalarie mit der angenehmen
Begleitung der Trommel und der Pfeifen, — hier ist

nichts zu sagen, die Nationen haben ihren Geschmack.
Gewiss ist es, Baizar sang sie meisterlich, und wurde
auch dafür slark applaudirt. Fraschini fand die schmei-

chelhafteste Aufnahme. Die Oper ist mit ausserordentli-

cher Pracht in die Scene gesetzt u. s. w." — Einige

Ultra's der lieben heimathlichen Musik waren ungeduldig

auf die zu gebende italienische" Oper. Mercadante's

Bravo wurde auch den 29. Juni (10 Tage nach den Hu-
genotten) gegeben, und machte — Fiasco. Nächstens ein

Mehrere*.

Es beisst, dass die mit Herrn Cnare Mam'ni verhei-

ratbete Prima Donna Goldberg hier in Padua ihren Won-
sitz aufschlagen wird.

(Be.sbl... folgt.)
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Feuilleton.

Li$%t hat in Lyon mit |rui« Erfolg« Coi

Bei Gelegenheit der Vergroaterasg der Magdaleacnorgel in

Hildetheim bat — dem Hamburger Cerretpoadeateo la Felge —
der damit beauftragte datige Orgelbaameitler Joitph Frirderiei

eiae Vervollkommnung de« Pedal* erfandet!. Et werden nialieh

die vier Stimmen im Pedal mittel» eiee» <

•ad betooderea RegUteraog« dergeatalt ia

delt. dt«* jede einzeloe Teate doppelt aatpricht ood «euer ibrrra

eigenen Klange den der Oelave boren laut. — Diete Einrichtung,

dnreb welche die Orgel ungemein aa Kraft gewinnt, iat unter (te-

wiitco Medileatioaea «neb aaf Maaaale anwendbar ned «»»Hehlt

leb vornilgiieh bei De« ta erbaaeaden Orgela durch eiae nicht

unbedeutende Eraparang an Kaum ood Kotten ; doeb kSnaea aach

alte Werke auf diete Art erweitert uod vervollkommnet »erdea.

Der OrganUt A. G. Ritter in Erfurt, Redaetcar der Urania,

iat aa die Stelle de« Metikdirector* «od DomorgaoiaUo Wilh.
Schneider nach Merseburg bernfea.

Khrenbeieigung

«a vif

Oer Herzog Maximilian in Baiern hat die

de« Orgelfreuudet von dem 8ueh-

>a Erfart aa|

Der «I« täcbliger

Cärttbaehtr 18 Wien Ut
bekanata

i : Mao bat die

tV**r~, der Meorfield«- Capelle tu Loadon eatbeben. Sie

«einem alterten Sohne aoverlraat werden, der aieh gegenwärtig in

Eagland befindet, and der sie »ach Ore»den bringen wird.

teti

Ana Kiinigibern wird berichtet: Nach eiaem hierher gelaeg-

Sebreibea Oh Bult* hat der«elbe aaf «einer tweinsooallicbe»

dorch Nordamerika JSO.QOO Dellar« (?) erworben ; in

Newyork brachte ihm jede« Coneert 4000 Dollar« ein.

Der früher in Leipcig angestellte Mu*lkdireclor Barh iat in

gleicher Eigeetebefl am Hoflheater zn CarUrnbe aogealellt <

Der erate Capellmei*ter de* Hoftbeatere am
I Wiea, toeleieh preuulicher Munikdireetor, Otto

\
prea«ai»ebeo retbea Adler- Orden vierter CUaae

Ankündigungen.
Neue Musikalien

im Verlage vea C. A. Rlenon. ia Leipalg.

Brunner, C.T.,Op. 93. Kleine Etüden f. Pfle. Heft». lONgr.
Op. 83. Fünfzig kleine Btidco f. Pfle. Vollständig in ei-

nem Bande. I Thlr. 7t Nß'-

Op. 47. Wein, Weib und Getan,; f. Meaaerohor mit PW
notierte. 10 Ngr.

Hmrtnamnn, C. CL, Jubclmnrteb aar dritte* Sarai, rfrier der
btaigl. »ach«. Lnndesecbale SL Afra io Meinen für Pianoforte.

Vierhändig. t\ Ngr.
Hfeeurt, W. A., Hymne (No. 3): „ Geilheit dir nei Frei*"

für Pianoforte. Vierhändig. SO Ngr.
K>la»lKer. V. A., Op. 40. Zwei F.ot»«ieeo «her Thcaw'a

au. Lrtxing t Oper i Cnear ond Zimmermann für Pfle. (Zweite
AnBt|;e.l No. 1. „Lebe wohl, mein landritch Mädchen." IS Ngr.
No. S. ..So..« »pielt' ieb mit Seepier." 13 Ngr.

Kren«, C., „Sei mein Liebchen." Lied f. Sopran oder Tenor.

« Ggr.
Daaielbc für Alt oder Bariton. 8 Ggr.
Einlagen aur Oper: „Der Feen-See,*' von Anker. No. I.

Romanae de* Albert. 8 Ggr. No. 9. Carotine der Zeil*. 14 Ggr.

No. 3. Seene and Arie der Zeil.. 14 Ggr. No. 4. Romanze
der Zeile. 4 Ggr.

rtriiar. €». (Preiacomponiat), Inirod. ond Fnge. Qnarlclt f. Pin

noforte, Violine, Viola et Violoncelle

Bei Schuuerth ia Hamborg aind «o eben folgende
bekannter Klegnnn aaageitattete NeulaTkelten .

noi* wir dm
machen i

Bull, Ole, Adaaio reiigieeo, f. Violine, Op. 1, mit
und Partitur. 90 Ggr.

Noeluroo f. Pfle., Op. 9. d? d?. 10 Ggr.
— — Fnat. et VnriaL de Bruvoare amr an Theene de Hellini, für

Violine, Op. 3. d? d?. 9 Tblr. 8 Ggr.
Burarnaüller, Ferd., Opcrafrcaod, No. 4, Potpourri na»
der Stammen. 8 Ggr.

— — d? No. 7. d? aas den Faritaaera. 8 Ggr.
d» No. 13. d? aoa der Wehnen Oeaae. 8 Ggr.
4« No. 18. d? aaa Loereti. Borg«. 8 Ggr.
d? No. 99. 4? aaa dem Barbier von Sevilla. 8 Ggr.

Cmnthnl, Aug;, M., Glockengalopp f. Pfle nneb den belieb«
tetlrn Motivea «ut der Oper: ,, Üea Teufel» Anlheit," voa Ao-
ber. 8 Ggr.

Novu-Pnlku (Polka. nUilairc), f. Pfle. 6 Ggr.
Auweh! der beliebteoteo Stücke aaa der Opeei „Cola

Rienii," voa R. Wagoer. (Mit Genehmigung dea Compooiatea
für Pfle arrangirt.) 1 Tblr.

No.HOcken, Fr., Dan. Op. 19
1 Tblr. 18 Ggr.

He>He|aia>, B». „Morceno de Salon." Air
loa a». Pfle. Op. 1». 18 Ggr.

Op. 8. I Tblr. 19 Ggr.

9, ftr Pfle and Violine.

Vlo-

— Dan eeacertaot, p. Piano et Vlolon. Op. 90. 3 Tblr.

»lart, W. A.» OonJaaa. CUvier- Aooag. 1 Tblr. 18 Ggr.
rdiaar, 1 Tblr. 8 Ggr. aelto.O FiLlttBa*, _

Niorddeutaieli« Liedertafel für den 4tiimmigen Man
nergetnng. 8. Band von Sckrriing. Stimmen n. Pnrt 18 Ggr.

Nmlomma, 9., 6 Lieder für Meaaoioprua, Alt oder Bariton mit
Pianoforte. Op. 9. 19 Ggr.

Hrhubrrth, C, „Picee de Soeiele." Paatorole flu Vision

cellc mit Pianoforte. Op. 19. 1 Tblr.

— — 9 Cnprice* ca Forme dea Etüde«, pour Violoncelle avee Pia-

noforte. Op. 13. 16 Ggr.
Trilhu, lfl . , 3 Romaacct pour (haut avee Piano. Op. 60.
19 Ggr.

Wlllumrr«, K. , Duo ceucert. pour Piano et Yiolon, Op. 11.

4 Thlr.
Vorrüthig in nllen Mniikalicnhandluiigen.

(/VlMf (rrfanrjUhrrr\telle bei dem Miuikvereinr in /.emeery mit
dem Gehabt jtkrUA 800 Fl. Co**. -M. ist tn tetttun.) Der Ge-
unsichrer bat de. niedern und höhern Geia.gvntcrricht in der

de

C

"'dr^d«
C
sTndi um

C

dcr ^
beeilieo.

wollen ihre mit glaubwürdigen Ffthigkeitaxrngnia-

Geaacbe, aairtclet fraakirter Briete bi* apälraten«

90. Aagart 1844 aalcr der Adroaae — an die Geechärttbanalei
det B.liii«:hen Mutikrereiaa ia Lemberg — cinaenden, wclcbe auf

Druck und Verlag voo Brntkopf und Härft in Leipxig and unter deren Verantwortlichkeit
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i4Un August. M 33.
InlinUl Orifioal «der Bctrbeilaag? — HreenUtieH. — JVitcAndUm. Aas Lei|>*«i;. Am Frankfurt. F>ühlinf(>opcrn ia Italien. (Be-

whluw.) Kurigefuate Nichnchlredrr iialiruisckea Uprr •utirrhalli lu)i>-i>. - Feuilleton. — Anffordtnmg. - JukuMiligimgen.

Original oder Bearbeitung?

Am ersten Tage de* diesjährigen in Cäln gefeierten

26. niederrbeinischen Musikfesles wurde Händers Ora-

torium „Jephla" aufgeführt, und zwar, wie es im Pro-

ramin biess, „mit Orgel- und Orchesterbegleilung nach

tr Originalparlilur." Die /raWcfscheu Partituren babeu

in Deutschland unter mancherlei Gestaltung auch man-
cherlei Schicksale erlebt. So ist „Der Messias" 1786
zuerst von J. A. Hilter in Berlin, später von Mozart
ioslrumentirt zuerst 1802 in Leipzig, dann ebendaselbst

1816 mit bedeutenden Abkürzungen von Rochlits , und
1817 in Hamburg nach einer von Schwenke schon 180U
angefertigten abermaligen Bearbeitung der Moaart'scben
Partitur aufgeführt worden. „Das Alrxanderfest," 1806
zuerst in Wien aufgeführt, wurde 1811 ebendaselbst mit

A/osar{'scher Instrumentation wiederholt. „Judas Mak-
kabäus" ist zuerst 1806 in Wien, dann 1819 mit angeb-

lich jf/a«arischer Instrumentation in Leipzig, und noch

in demselben Jahre nach Ciasing's Bearbeitung in Wis-
mar aufgeführt worden. „Samson" wurde 1818 zuerst

den Berlinern in Moserscher Bearbeitung, und gleicher-

weise ,,Salomon" 1825 den Wienern bekannt gemacht.

Ein Jahr früher, 1824, hatte Viasing in Hamburg „Jo-
sna" inslrumentirt und veröffentlicht. „Jephla," Hän-
defs letztes Oratorium, welches er halb erblindet 1751
coDiponirle, wurde 1823 nach der erslen jt/osWschen
Bearbeitung in Elberfeld, 1824 mit Sey/ritiTs Instrumen-

tation in Wien und Prag, und 1827 nach einer zweiten
Mose/'sehen Bearbeitung abermals in Wien aufgerührt.

Später beschäftigte sieb Lindpaintner mit der Instrumen-

tation und Bearbeitung des „Judas Makkabäus," und end-

lich bat man in neuester Zeil von Mendelssohn gesagt,

er habe die //öWefsehen Partituren in ihrer ursprüngli-

chen Gestalt vorgeführt: „Israel in Egypten," ,,Salo-

mon," ,,Josua" in Leipzig, Düsseldorf und Cöln. Welche
Reibe acblungswerther Künstler, die sich ob die Verbrei-

tung Händelscher Werke in Deutschland verdient ge-

macht beben ! Hiller, Motart, Schwenke, Rochlits, Sey-

fried, Ciasing, Mosel, Lindpaintner— inslrumentirend,

bearbeitend, versetzend, abkürzend, verändernd — nnd
zuletzt noch Mendelssohn, der wieder auf das Festhalten

det Origioals, ohne weitere Einmischung, gedrungen ha-

ben soU Cm auf den Grand dieser gewiss auffallenden

*) DerVolUliUiigitit wcpi seici hier soek

46. Jahrswg.

Erscheinung so verschiedener Ansichten zu kommen, müs-

sen wir hauptsächlich Eioe Eigenschaft HändeCscher Ora-

torien in's Auge fassen : dass sie nämlich für die Kirche

geschrieben waren. Die Kirche aber bot natürlicherweise

die majestätische Orgel zur Begleitung, und dieses Rie-

senwerk ersetzte vollkommen und für die weiten Räume

eines Domes in würdigster Weise den welllichen Schmuck

des Instrumenlalspiels. Man kann in dieser Hinsicht kaum
etwas Einfacheres sehen, als eine Händefsehe Partitur.

Seine Oratorien sind vollständig zu London im Druck er-

schienen , nnd — man überzeuge sich selbst — tiberall

herrscht dieselbe nach neueren Begriffen etwas magere Hal-

tung des Orchesters. In den Chören ist zwar wenigstens

das Streichquartett durchweg thätig; wenn aber die Vio-

linen sich auch öfter in obligaten Figuren — namentlich

bei musikalischen Malereien — ergehen, so ist dies doch

nur Ausnahme , und gewöhnlich haben beide Violinen,

Bratsche und Bass die Noten der Singslimmeu mit zu

spielen; jedoch nicht in so sclaviseher Weise, dass die

erste Violine immer mit dem Sopran, die zweite immer

mit dem Alt u. s. w. fortginge, da es vielmehr häufig

geschieht, dass z. B. die erste Violine auch wobl eine

der MilleUtimmen , wenn gerade in dieser das Thema
liegt , nach oben Iransponirt u. dergl. Desto ängstlicher

ballen sich Oboen und Fagotte (wo sie überhaupt vor-

kommen, denn viele Chöre sind nur mit Begleitung der

Saileninstrumente gesetzt) an die schon gegebenen Prin-

cipalslimmeu ; meistenteils sind sie ein durchaus getreuer

Abdruck der correspnndireoden Singslimmen : Oboe I col

Soprano I, Fagotto II col Basso etc., oder sie gehen auch

wohl unisono mit dem Streichquartett, wenn sich dies

nicht in obligaten Figuren bewegt, und können es um so

genauer, da Doppelgriffe für die Saiteninstrumente bei

Händel durchaus ungewöhnlich sind. Flöten kommen als

Fullstimmen nicht vor, als Soloinstrument höchst selten—
im ganzen Jephla nur zwei Mal — und Clarinetten fin-

den sieb gar nicbl. Wollte aber Händel alle damals übli-

chen Orchesterkräfte in Wirksamkeit setzen, so bekam

die Partitur noch eine Zugabe von zwei aueh drei Hör-

nern und obenein eben so viel Trompeten, die aber durch-

weg dieselben Noten (natürlich eine Oetave höher klin-
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gend) zu blasen haben t Tromba I eol Coroo I und so I

fort. — Das ist die iDslrumenlalion der /ftüiaWscben

Chöre, basirt auf den reinen Salz der vier oder fünf

Siogstimmen. Glieder, die in der Regel dnrch das Orche-

ster nur Kräftigung, nicht Bekleidung erhielten. Die ac- '

cnmpa^nirende Orgel morbte in den Massen von ergrei-

fender Wirkung sein, — nölbig, als ein integrirender

Theil der Harmonie, war sie wenigstens nicht; und wo
das Wort Organo in der durchweg bezifferten Bassstimme

oder bei einigen grossen Chören in der noch besonders

gedruckten mit Poodamenlo bezeichneten Linie vorkommt,

siebt es nur über einzelnen Eintritten der Mittel- und
Oberstimmen , wenn Violoncell und Conlrabass Pausen <

halten. T. S. (taslo solo), was häufiger zu lesen ist, be-

deutet bekanntlich, dass die so übersebriebene Stelle ohne

Harmonieausfüllung, gewöhnlich nur zur Verstärkung der

Bässe, mitgespielt wurde. Hier aber, wie dort, war an

keine vom Componislen vorgeschriebene Selbständigkeit

der Orgel zu denken. Desto selbständiger und geradezu <

unumgänglich erschien sie in allen Arien, Duetten und
j

den seltener vorkommenden Ensemblestücken der Solo-

stimmen, wobei die in der Partitur befindliche Begleitung i

wirklieb einen möglichst dürftigen Anblick darbietet. Im
Durchschnitt Gnden wir nämlich nur zwei Violinen mit

Bass , höchst selten das vollständige Quartett , mitunter
!

ein obligates Blasinstrument, dafür desto häufiger sogar

nur Eine Violine mit Bass, und dabei vergesse man ja

nicht, dass Händel auch wobl .ganze Tacle hindurch die
j

Siogstimme nur allein vom Bass begleiten lässt. Den Bass

sehen wir jedoch nicht blos in allen Recitativen, die mit

wenigen Ausnahmen recilalivi secebi sind, sondern durch-

weg auf das Genaueste beziffert. Die Zahlen vertreten

aber bekanntlich die Stellen der begleitenden Harmonieen, i

und für die Ausfüllung derselben war eben die Orgel

vorbanden ( denn wahrend in den Chören die bezifferten

Accorde bereits durch Sing- und Orchesterstimmen aus-
j

gesetzt waren, mnssle bei den Solostücken ein in der
j

Partitur uicht vorgeschriebenes Instrument die geforder-

ten Harmonieen ausfülleo, und dies Instrument konnte in

der Kirche nur die Orgel sein. So ist also die selbstän-

dige Begleitung der Orgel in den Händefschea Oratorien

.keine blos auf historische L'eberlieferung angenommene

—

wie wir denn wissen , dass Händel seine Werke niebt

selbst dirigirt, vielmehr orgelspielend aecompagnirt bat, —
sondern sie ist eine durch den Status quo der gedruck- I

ten Originalpartiluren in dem ganzen Bau der Instrumen-
''

talion durchweg begründete, und die Partitur allein würde
!

dess Zeuge sein, auch wenn das Wort: organo in der-

selben gar nicht vorkäme. Mit vollem Rechte hat daher
|

Mendelssohn da, wo über eine Orgel verfügt werden
konnte , darauf gedrungen , die Händefschea Werke in

1

dieser ursprünglichen Gestalt vorzuführen.
Wie viele Gründe nun auch existiren mögen , die

|

Aufführung grosser (mindestens dreistündiger') biblischer

fallleslamentarischcr mit erotischen Scenen durchOocbte-
'

ner) Oratorien in deutschen (unheilbaren und oft mit dem
,

beschränktesten Orgelchore versebenen) Kirchen nicht all-

gemein beliebt zu machen — so viel steht fest, dass es,

auch ohne dergleichen, der wahren Kunst nur förderlich

sein konnte, Händersehe Werke in den Concertsaal zu

verpflanzen. Wo man nnn, wie z. B. in Cöln, eine tüch-

tige disponible Orgel in einem dazu passenden Saale, wie

der Gürzenich, aufstellen kann, da macht die Veränderung

des Locals freilich keine Veränderung der Instrumenta-

tion nöthig. Aber nur die wenigsten Städte werden sich

solchen Vorzugs erfreuen können; und schon darumwar
es ein rübmenswerthes Unternehmen Mozart'*, durch die

Instrumentalion des Messias den jYöWefsehen Composi-

lionen allgemeine Babn in Deutschland zu brechen. Die

neu dazu gesetzten Blasinstrumente verlraten also die

Stelle der Orgel; und da Mozart't Meisterhand wohl nichts

Wesentliches vermissen Hess, so folgten auch andere Künst-

ler im Vertrauen auf ihre Kenntniss der Orcheslereffecle

seinem Beispiele nach. Wenn aber in dem Eingänge die-

ses Artikels die auffallende Tbalsache steht, dass Schwenke
in Hamburg den von Mozart instrumenlirten Messias noch-

mals überarbeitet babe, so bezieht sich das — wie ans der

Vorrede von Schwenke's Ciavierauszug ersichtlich — *)

nur auf einzelne Stellen, welche Mosart nach damaliger

Art von dem bei allen grösseren Coocerlaufführungen mit-

wirkenden Ciavier ausführen Hess. Dahin gehörten viele

Recitative, welche Händel nicht für das Quartelt ausge-

setzt hatte, und die Schlüsse (Cadenzen) mehrerer Arien.

Mit diesem Accompagnement hatten sich früherbin das

erste Violoncell und der Conlrabass befasst, wobei letz-

terer nur den Grundion unterstützte, das Violoncell aber

meist arpeggirend fortscbrilt ; durch Rolle und Graun
wurde, in Deutschland wenigstens, das Ciavier (nach dem
Vorgange J. S. Bach'*?) in den Besitz desselben ge-

setzt. Schwenke aber (heilte es wieder vollständig dem
Orchester zu, und so trifft ibn bei seinem anscheinend

arroganten Unternehmen noch obenein das Verdienst, je-

nes leidige Geklimper des Clavicymbels zur linken Seite

des Dirigenten aus dem Concertsaale verbannt zu haben**).

Der Hofralh Motel in Wien ging nach Mozart's
Beispiele noch einen Schritt weiter. Zu seiner, des Ver-

storbenen, Entschuldigung sei vorerst Folgendes gesagt t

Ihm schien vielleicht Mosart die Instrumentation geschaf-

fen zu haben nicht als Ergänzung der Orgel oder des

sogar im Concertsaal ganz fremdartig klingenden Clavie-

res ,* welches ja früher in Recitativen nnd Sologesängen

die ausfüllende Stimme zu übernehmen pflegte, sondern

vielmehr als einen Versuch : die veralteten Formen dem
neuern Geschmacke durch Orcheslerauspntz näher zu brin-

gen. Seil der Zeit waren aber wieder dreissig Jahre ver-

strichen, die Formen waren trotz der Bemäntelung wie-

*) ,,D«, iv* in Hinsieht der Orgel Binder$ rnstrnmenlalbcgtei-

tnng oft «ehr Mager «Kitt, da»« ich theils die Matorftk*
beuulit, theils uogefobr dni biofesebrieben , was der (trübte

Begleiter *or Vervollständigung der Harmonie «üblen dürfte.

Am Ende des Wecbselgesnnges No. 19 babe icb eine tweile

Stimme bintugenigl , dai kleine Recitativ N«. 23 cingeschet-

tet , und Mosttrl't einfache und bescheidene liearbeitung der

Arie No. 62 aufgenommen. Uebrigeni bin ieb, unbedeutende

Kleinigkeiten abgerechnet , dem englitcbeo Originale gaac —
vielleicht in treu geblieben." Hamburg, 1809. F. C.ScAtcenkt.

") Bei den greasen aiederrbeioisehen Mosikfesten wurden die Re-
cilalive. wo *ie eicht von Mäntel aosdriicklicb für da« voll*

Quartett gesellt waren, von einem Coatrabats uod swei Vie-

loncclls in meist vierstimmig gehaltenen Accorden begleitet.

Diesen Arrangements ootertlebl sieb schon seit xwSü* Jahre«

der tüchtige Violoncellist Bernhard Breuer in C«n.
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mntbige „Vögtein mein Bote" befindlich ist, haben sich

io 4er Gegend, welche Recenseat bewohnt, und im de-

ren Umkreise der grössten Popularität zu erfreuen, so

da&s man sie seit Jahren fast io allen Cirkeln bört and

stets gern wieder bört. Das bat seinen Grund tbeils in

einer fast isomer glücklichen, frischen ErGndungsgabe,

tbeils in einer gewissen Solidität der musikalischen Be-

handlung und Ausführung der ergriffenen Motive, durch

welche der Herr Verfasser ein jedes , auch das kleinste

Lied, sei es nun ernsten oder sei es scherzhaften, hei-

teren Inhalts, zu einem wirklichen in sieh vollkommen

abgerundeten Kunstwerke stempelt , in welchem das ge-

übtere Auge mit Vergnügen so manche feine Züge eines

MeislergriB'els entdeckt. Das gilt auch von den beiden

bier vorliegenden Heften, welche wir als durchaus wertb-

voll und tüchtig rühmen müssen. Sogleich das erste Lied

in Op. 7C, ,,An die Geliebte" von L. Koch ist sehr an-

sprechend und musikalisch tüchtig gehalten, und nur die

Stelle „Du blühtest mir allein" scheint uns in der Be-

gleitung au dürftig uod zu wenig schwungreich ausge-

staltet zu sein. Eine Oelavenverslärkung der Bässe auf

den guten Taellheilen hilft wobl etwas, aber doch nicht

ausreichend. Das Lied No. 2 ,,Dir allein" von A. Grün

ist trefflich componirt; originell und tief durchempfuiulcu

ist das dritte: ,,Das dürre Blatt" von demselben Dich-

ter. — Op. 77 bringt in No. 1 „Die nickende Mutter,"

einen gar artigen, vom Componisten mit Glück behandel-

ten Scherz. No. 2 „Kehr ein bei mir" Ist zart und in-

nig gegeben. No. 3 „Am Bache" frisch und anmulbig.

Die Ausstattung ist des inneren Gehaltes beider Samm-
lungen würdig. Dr. K/n.

Nachrichten.
Leipzig, den 13. August 1844. Der gestrige Abend

brachte die erste Opernauffubrung auf unserm nach einer

fast dreimonatlichen Unterbrechung am 10. d. M. wieder

Stadttheater, dessen Leitung von nun an Herr

Schmidt übernommen hat. In jetziger Zeit

eröffneten

Dr. C. Chr— wo der Portschritt mehr als je zur Lebensaufgabe

eines Jeden geworden ist, er möge der Kunst oder der

Wissenschaft sich widmen, und wo man, eben weil die

Ueberxeugung von dieser Notbwendigkeit bei Allen im-

mer mehr durchdringt und wächst, in jeder wenn auch

anscheinend geringfügigen Veränderung auch eine Ver-

besserung zu erblicken hofft, — konnte es nicht fehlen,

dass man bier den Leistungen unserer Bühne unter der

Direetion des genannten Unternehmers gespannt entge-

gensah. Und in der Thal, wenn man auch dem in man-

chen Beziehungen ausgezeichneten Directionslaleate des

Herrn liingelhardt, welcher in den letzten Jahren an der

Spitze des Thealers stand, Gerechtigkeit widerfahren las-

sen muss, so vereinigen sich doch alle Stimmen dahin,

dass , besonders in der letzten Zeit , unsere Oper (und

mit dieser allein haben wir es in diesen Blättern zu Iben)

den Ansprächen keineswegs genügte, die eine so kunst-

sinnige Stadt, wie Leipzig, an sie zu machen wohl be-

rechtigt war. Ob und in welchem Grade dies der nun-

mehr, wie es scheint, durchgreifend regenerirteu Oper

gelingen wird, muss die Folge lehren, nnd es kann natür-
lich von einem Urtbeile nach der ersten Aufführung noch
nicht die Bede sein. So viel aber ist gewiss dem gestern
versammelten Publicum deutlich geworden, dass Herr
Dr. Schmidt uns tüchtige Sänger nad Sängerionen ge-

wonnen bat, von deren Leistungen wir ans noeh man-
chen Genuss zu versprechen haben.

Als eine in jeder Hinsicht würdige und glückliebe

Wahl müssen wir es bezeichnen, dass die Oper aller

Opern, Mozart'* unerreichter and unerreichbarer Don
Juan, den Anfang machte. Die Verkeilung der Rollen war
folgende: Don Juan — Herr Eicke; Gouverneur — Herr
Pögner; Donna Anna — Fraul. Mayer; Donna Elvira—
Fraul. Steydler; Don Oltavio — Herr Wiedemann; Zer-
line — Frau Bachmann geb. Günther; Leporello —
Herr r. Ulram ; JMasello — Herr Bickert. Mit Ausnahme
der Frau Bachmann und des Herrn Pogner, die zu un-
serer Freude die neue Direetion uns erhallen bat, und
des Herrn Eicke, der schon vor einigen Jahren an hie-

siger Bühne engagirt war und noch in gutem Andenken
in Leipzig siebt, waren uns die Darstellenden bisher

fremd, und siud wir auch nach einmaligem Hören eben so
wenig geneigt als im Stande, über ihre Leistungen ein nur
einigermaassen entschiedenes Urlheil zu fällen, so geste-

hen wir doch gern, dass wir durch die Stimmen und den
Vortrag der Genannten, so wie durch den stärker, als

früher, und mit frischen Stimmen besetzten Chor ange-
nehm überrascht worden sind und das Theater befriedigt

und erfreut verlassen haben. Das in dem neu und ge-

schmackvoll decorirten Hause sehr zahlreich versammelte
Publicum erkannte und belohnte die Trefflichkeit der Vor-
stellung durch häußgen und rauschenden Beifall und dankte
dem Director am Schlüsse durch Hervorrufen.

Die ferneren Aufführungen und namentlich die Lei-

stungen der einzelnen Mitglieder ausführlicher zu bespre-

chen , behalten wir uns vor, und beschränken uns bis

jetzt darauf, in Nachstehendem das Verzeichnis» des bei

der Oper angestellten Persouals mitzulheilen.

Capellmeisler : Herren Lortzing und Netzer.
Cbordirector : Herr Günther.
Gesanglehrer : Herr Meyer.
Regisseur: Herr Eicke.

Darstellende Mitglieder:
Herr Berthold, Bassbuffo.

„ Bickert, zweili

,, Eicke, erste Baritonpartieen.

Henry, erste und zweite Tenorpartieen, Tenorbnffo.

„ Kindermann, erste Bariton- und Basspartieen.

„ Klein, erste Heldenlenorpnrtieen.

„ Lehmann, erste Tenorpartieen.

„ Meißner, Bonvivants, jugendlich komische Rollen.

v. Planer, Bariion- und Bassparlieen.

Pögner, erste Bassparlieen.

Saalbach, kleine Bassparlieen.

Stürmer, zweite Bass- und Baritonpartieen.

v. Ulram, ersle and zweite Basspartieen.

Wiedemann, erste Tenorpartieen.

. Adelph, jugendliche Gesangparlieen.

Bamberg, erste und zweite Gesangparlieen.

> •

Fraul
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Frau Eicks, komisch« and ernste Alte.

„ Günther - Bochmann , Soubrette, Spielpartieen.

Friul. Mayer, erste Gesangparlieen.

Steydier, erste and zweite Gessngpartieen.

Targa, jugendliche Gesangparlieen.

Wertmüller , erste und zweite Gesangparlieen.

>»

»>

Zwanzig Choristen. Zwanzig Choristinnen.

Frankfurt a. M. Am 3. Juli dirigirte Lortzbtg in

Mannheim seine Oper „Czaar und Zimmermann" mit dem
glänzendsten Erfolge. Schon in der Probe wurde er,

durch Lachner vorgestellt, von dem versammelten Orche-

ster-personale laut begrüsst, and am Abend der Vorstellung

selbst ihm von einem sehr zahlreichen und gewählten

Publicum anhaltender Applaus. Das Publicum rief ihn meh-

rere Male hervor, nnd von Seiten der Intendanz erhielt er

einen kostbaren Tactirstab. — Gleiches Interesse erregte

in hiesiger Stadl sein „Wildschütz" am 19. Juli anter

der ebenfalls persönlichen Leitung des Componisten; eine

Aaszeichnung, deren sich in Frankfurt noch Niemand rüh-

men konnte und welche von Guhr's Achtung für das

wahre Verdienst zeugt. Dieselbe Achtung bewiesen ihm

Orchester, Sänger und der Chor durch diese in der Thal

von einem ächten Humor belebte und, ich möchte sagen,

piquante Darstellung. Das Haus war gedrängt voll nnd

der Beifall stürmisch. Alles war begierig, den genialen

Componisten zu sehen, dessen Doppellalent (denn be-

kanntlich ist er auch Verfasser seiner Texte) dem deut-

schen Publicum schon so viel Vergnügen gewährt hat.

Empfangen und zwei Mal hervorgerufen, erschien Lortzing

and dankte auf eine sinnige und liebenswürdige Weise.

Frühlingsstagione in Italien.

(Betcblaai.)

Venedig. Man kann sagen, die Theatral - Frühlings-

stagione war hier zum Tbeil grün. Auf beiden Haupt-

theatern gab man Verdi'sche Opern , stets mit Furore.

(Teatro alla Penice.) Die Frezzolini, ihr Gatte Te-

nor Poggi, nebst dem Bassisten Baizar exaltirten die Zu-
hörer in Verdi's Lombardi alla prima Crociala, welche

Oper bekanntlich zu Mailand für die Frezzolini compo-

nirt wurde, und in der Letztere beiläufig vierzig Male

hervorgerufen wurde. In der nachher folgenden Bealrice

di Tenda wurde sie gar fünfzig Mal aaf die Seene geru-

fen. In der Lucrezia Borgia — abermaligem Stecken-

pferde — verlor man die Geduld, das Hervorrufen zu
zählen. Nach einer benanntem Ehepaare gegebenen glän-

zenden Serenade , wobei sich über 300 Gondeln einfan-

den, reisten sie nach Florenz ab. In Altem gaben sie hier

fünfzehn Vorstellungen. — In der That muss man geste-

hen: Italien hat dermalen nur noch drei Prime Donne
ersten Ranges (der jetzigen musikalischen Epoche) : die

t.„u.„„a. (meUt /„ Paris) , 43 Tadolioi, die Prez-

(Teatro S. Benedetto.) Verdi's Nabucodonosor mit

dem sehr braven Bassisten Colioi erregte einen Panatismo;

die ebenfalls brave ßratnbilla gab die Abigaille, ihre

Schwester die Fanena, der hier gebürtige Bassist Selva

den Zacebaria, Tenor Badale den Ismaele. In Donizetti's

Lucia ersetzte Tenor Fraschini Herrn Badale, und fand

starken Beifall. Nachdem Herrn Ferrari's unlängst hier

cossponirter Candiano IV. diesmal eine laue Aufnahme
gefunden, wiederholte man den im vorigen Carneval von
Verdi für die Fenice componirlen Ernani, dem derselbe

Furore, wie damals, zu Theil wurde.

(Teatro S. Samuele.) Fast gleichzeitig mit dem Tea-
tro S. Benedetto gab man hier ebenfalls die Lucia, dar-

auf den Belisario, beide von Donizetli, leidlich vorgetra-

gen und applaudirt.

Südtyrol.

Trento. Die wackere De Alberli nebst der Altistin
'• Viale, dem Tenor Baleslracci und dem Bassisten Eogenio

Santi erwarben sich hier vielen Beifall in der Lucrezia

Borgia, noch mehr aber in Paeini's Saffb, was Einige in

Erslauuen setzte.

Roveredo. Eine nicht sehr berühmte Gesellschaft:

die Truffi, die Comprimaria DufTo, Tenor Assandri, die

Bassisten Ferrario und Rigo wagten es, Verdi's Nabucco
zu geben, und fanden dafür volle Anerkennung. Die Bau-
mann wurde hierauf in Dooizelti's Figlia del fleggimento

|

stark applaudirt, und in ihrem Benefiz in eben dieser Oper

:

überdies mit vielen Gedichten beschenkt.

Statistische Uebersicht der Frühlingsopern in Italien.

56 Theater gaben diesen Frühling Opern in Italien,

davon kommeu allein 23 auf das Lombardiscb- Veneliani-

sche Königreich, 8 auf den Kirchenstaat, 8 auf das Gross-

berzoglbum Toseana, 7 auf's Königreich Piemont und Ge-
nua, 7 auf das Königreich Beider Sicilien, 3 auf die Her-
zogtümer Modena und Parma.

Neun neue Opern wurden componirt: zwei zu Mai-

land (Borgomaslro di Schiedara, Ciarice Visconti), zwei
zu Neapel (L'Invitato und II debitore), eine zu Genua
(Giovanna 1. Regina di Napoli), eine zu Pisloja (Marga-

rila Pusteria), eine zu Rom (Luisa di Francis), eine zu
Bologna (II Sindaco burlato) und eine zu Civitavecchia (II

Rapimento etc.).

Fünf neue Maestri sind entstanden : Domenico Mae-
strini, Gio. Ant. Taddei, Franc. Altavitla,

fVinter, Gaetano De Lavretis and Valente.

Aellere Opern wurden gegeben:

Donisctti anf 42 Theatern (also ungefähr auf */»

aller Thealer; in Florenz allein unter 5 auf 4, in Mai-

land auf einem Theater allein 4 anf 6 gegebene Opern)

:

Lucia di Lammermoor, Elisir, Figlia del Keggimenlo, jede

aaf 6; Regina di Golconda, Gemma di Vergy , Don
Pasquale, jede anf 5; Anna Boiena, Marino Faliero, jede

auf 4; Maria di Roban auf 3; Belisario, Olivo e Pasquale,

Ajo, jede auf 2; Torquato, Esiliali, Adelia, Linda, Fu-
rioso, Camnanello, jede auf 1.

Verdi auf 12: Nabueo anf 5, Lombardi, Ernani,

jede auf 4.

Rossini auf 10: Barbiere 5, Cenerentola 4, Tureo
in Italia 2, Bruschino 1.

Ried anf 9: Chi dura vince 8, Esposti und Orfa-

neUa, jede auf 1.
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derom dreissig Jahre älter geworden — er machte sich I

also geradezu an die Materie seihst, nnd änderte nicht I

nur die äussere Gestalt , sondern auch den inneren Stoff

des Werkes ; aber in einer Art, wie wob! nocb nie Gei-
stesproducte der Vorfahren von einem ihrer Nachkommen
behandelt worden sind. Folgendes die Grnndzüge seiner

dem Jephla zu Theil gewordenen zweiten Bearbeitung

(denn die erste ist original • getreuer, und beschränkt sich

fast nur auf Weglassung der Reprisen und Hinzufügung
der Instrumentation).

A) Der Gang der Handlung ist verändert. Das
Original beginnt nämlich mit einem Chore der bedrängten

Israeliten, welche damals Abgölterei trieben. Sie opfern

nnd tanzen vor den Bildern des Moloch und Chemosch.

Der Oberfeldherr tritt auf und ermahnt sie kurz, sie

mögen, um sichere Hilfe zn finden, zum Jehovahdienste

zurückkehren. Und allsogleich sind sie auch dazu bereit,

nnd singen und beten nach der Weise ihrer Vorfahren.

Das ist allerdings eine überaus schnelle Bekehrung, an

deren Ausdauer sehr gezweifelt werden müsste ; denn das

Recitaliv war nur einige Tacte lang , nnd von psycholo-

gischen oder theologischen Ueberzeugun^sgründen gar nicht

die Rede. Er sagt : thut's I — and sie thun's. Auch i/o»

sei scheint empfunden zu haben, dass dieser rasche Sin-

neswechsel in so ernster Sache gar zn auffallend nnd

schroff sei. Er beginnt also das Oratorium mit einem

Chore (aus Deborah), dem zu Folge die Israeliten nach

wie vor gute Juden geblieben sind und in ihrer Notb
zu Jehovah rufen; von Abgölterei ist gar keine Spur.

Der innere Zusammenbang des Textes mag dadurch ge-

wonnen haben, aber auf der andern Seite haben wir die

zwei grossen Inlroductionschöre verloren, in denen Hän~
del als Characterisliker unübertrefflich dasteht; — man
hört es diesen Noten auch ohne Worte an, dass hier ein

ungewöhnlicher Tempelüenst gehalten werde, nnd dass

Händel die Baalsgölzen anders verehren und ansingen

lässt, als den einigen wahren Gott. Weniger auffallend

ist eine Veränderung des Ganges der Handlung im zwei-

ten Tbeile, wodurch vier Nummern andere Stellen erhal-

ten haben.

ß) Die handelnden Personen $ind anderen Stimmen i

»ugelheill worden. Jephta ist liefer Tenor und seine Toch- !

ter Iphis hoher Sopran geblieben ; aber Jepbla's Gattin
J

ist aus der Altistin eine Mezzosopranistin, und Hamor,
|

der Iphis Geliebter, ist gar aus dem liefen Allisten zum
hoben Tenoristen geworden. Die Arien sieben nun na-

türlich in ganz anderen, als den ursprünglichen Tonar-

ten, und in den Duellen ist die Stimmführung zum gros-

sen Tbeile ganz neu geschaffen; die Recilalive bewegen
sich in derselben Accordenfolge, aber nicht mehr in der-

selben Tonreihe. Eins folgt freilich ans dem Andern —
aber warum statt der zwei Allisten ein Mezzosopran und

hoher Tenor hingestellt wurde, habe ich nicht einsehen

können.

C) Fiele Nummern sind firtgettrichen '). So die

') Sehn 1805 ia HrteUrdt't aiualkal. ZeiUic satt Schaum von

Hundert Or«torioin . ,,Da« grünere Publicum wird es gewiu
nicht aeger* «ehe». W«BB Sache« weggeluien werde», die

übt aebr .«eb dem jettig*» (1805) Zeitgwehm.et «itd, ader

erste Arie des Zebnl, die erste des Jephla, die zweite
der Storge (bei Mosel Sella genannt), die letzte Arie der
Iphis, beide Arien des Hamor, die einzige Arie des En-
gels, und leider auch das Quarlett und Quintett im drit-

ten Tbeile, welche beide zu den wenigen im Händel vor-

kommenden Ensembleslücken gehören, denen man ihrer

Seltenheit wegen die maasslose Länge nachsehen müsste.

D) Die gebliebenen Nummern sind fast alle ge-
kürzt , aber in einer Art, von der man sich ohne Ver-

gleichuog des Originals mit der Bearbeitung gar keinen

Begriff machen kann. Mosel hal sich nicht damil begnügt,

hier und da die Vor - oder Nachspiele zu sireichen, oder

die Repelitionen und dal segno's auszulassen, sondern er

bat die musikalischen Perioden auch so zusammengezo-
gen, dass sie gar nicht wieder zu erkennen sind. So
steht, am nur ein Beispiel anzuführen, in der Arie Ddur
des Zebul in der Mosefschtn Partitur eine Phrase von

acht Taclen, die sich gar nicht im Original befindet; sie

ist nämlich durch Conlraction aus zweiumMreissi^ Taclen

entstanden : hier ein halber, dort ein halber , dann wie-

der ein ganzer, wieder ein paar gelrennte halbe — zu-

letzt stehen aebt Tacte da, man weiss nicht, wo sie her-

gekommen sind. In dieser Art sind beinahe alle Solo-

slücke behandelt. Es ist unglaublich, wenn man es nicht

seihst gesehen und beide Partituren mit einander vergli-

chen bat.

E) Aus anderen Händetschen Oratorien sind Chöre
und Solostücke eingeschaltet ; nicht blos zu Anfange des

Oratoriums, welches, wie ich sub A) gezeigt habe, zn

Gunsten des Textes nnd inneren Zusammenhanges gesche-

hen sein mag, sondern auch an andern Stellen, wo keine

solche Notwendigkeit vorhanden war. So ist die sub D)

erwähnte Arie des Bassisten Zebul aus dem Oratorium

Deborah entlehnt, wo sie aber in einer wenigstens sechs-

fachen Ausdehnung von der Altstimme gesungen wird;

und aus demselben Oratorium wurden nocb vier Chöre

herbeigezogen.

F) Einige Nummern sind in andere Tonarten trans-

ponirt\ nicht nur die sub B) gedachten, wo die verän-

derte Stimmlage der Solisten dies nolhwendig machte,

sondern auch Chöre und Becitalive, wobei eben weiter

nichts, als die Tonart (ein halber Ton höber oder tiefer),

gewechselt ist.

G) Die Händel'sche Instrumentation ist geblieben,

nnd zwar in der Mosel"sehen Partitur mit grossen No-

ten gedruckt ; aber dasvgesetst sind alle jetzt gebräuch-

lichen Instrumente, von deu Flöten bis zu den Posaunen

herunter. —
(Beseblufs folgt)

vielatebr deara niebt der Stempel derjenigen Schönheit iof-

gedräekt i*t, die ewig «od novergaogtieh bleibt. Gibt man

•aa aneh die«« dem fr-Sucr« Pablieam, «• sebadet aiao den

grottee Haas« mehr, et* n«« ibat »fitxt." Bii dabia wabr

;

aber aoo fahrt er fort; „Ee kaamt al«e daraaf an, diete *e-

wVblteo Stöcke aa Einem Genien und in einen rorlUufenden

Zasiomeobtnce »u verbinde*." Da« itt ebca der Stein dea

Aast»»..! ^r«'. •r1el«rdieKliefeove»A.Hhtde«Era.
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Recensiomen.
Biblische Bilder für das Pianoforle, componirt von C.

Löwe. Op. 96. Berlin, bei Bote und Bock. 3 Hefte.

Preis No. 1 und 2. a 15 Sgr- No. 3. 10 Sgr.

Der geistreiche Verfasser hat hier den jedenfalls in-

teressanten Versuch gemacht, drei biblische Bilder — ei-

gentlich Scenen — nämlich l. Bethesdn. nach Ev. Johan-

nis, Cap. 3. V. 2 — 9, II. Gang nach Emmaus, nach

Ev. Lucae, Cap. 24, V. 28 — 29, III. Martha und Ma-

•ria, nach Ev. Lucae. Cap. 10, V. 38 — 42, musikalisch,

and zwar für das Pianoforte allein componirt, zu verge-

genwärtigen. Im Allgemeinen können wir diesen Gedan-

ken nur einen glücklichen nennen, denn einerseits ist es

nicht zu verkennen, dass die heilige Schrift eine sehr

grosse Menge von Bildern nnd Scenen darbietet, welche,

der Musik vollkommen zugänglich, sich mit Glück in sol-

cher Weise bebandeln lassen; andererseits aber ist in die-

ser Beziehung bisher so Weniges und noch dazu fast

ganz Veraltetes oder Vergessenes geleistet worden, dass

die Idee des Herrn Verfassers beinahe als eine neue, ihm

eigentümliche erscheint. Indess machte schon der erfin-

dungsreiche Begründer der Claviersonale, Johann Knhnau
(vergl. Becker's Hausmusik in dem XVI , XVII. und XVIII.

Jahrb. Leipzig, 1840. S. 46 u. ff.) ähnliche Versuche,

indem er im Jahre 1700 in Leipzig ein Heft von sechs

Sonaten unter dem Titel herausgab : „Biblische Historien

nebst Auslegung, in Sonatenform, für das Ciavier." Eine

dieser Sonaten, die es zum Tbeil wobl verdienten, in einer

neuen Ausgabe dem Publicum zugänglich gemacht zu wer-

den, erscheint z. B. mit der lebembrifi : ..Der von Da-

vid vermittelst der Musik curirte Saul" und mit der Be-

merkung: „Also prisentirt die Sonata 1) Sauls Traurig-

keit und L'nsinnigkeil , 2) Davids erquickendes Harfen-

spiel und 3) des Königs zur Huhe gebrachtes Gemüthe,"
während die übrigen wiederum andere biblische Scenen

zum Gegenstände haben und sie, abgesehen von manchem
Verfehlten, sehr geschickt uud antnulhig wiedergeben.

—

Unser Verfasser bewegt sich indess in seinen grössten-

teils sehr ansprechenden, auch minder geüblen Spielern

zugänglichen „Biblischen Bildern" nicht in der Sonatcu-

form, sondern in freieren, theils mehr theils weniger aus-

geführten Sätzen. Ob es ihm in denselben überall gelun-

gen ist, ja ob es überhaupt möglich war, das, was er

gewollt, überall zu erreichen und für die gerade von ihm
gewählten Bibelstellen und deren zum Theil ungemein,

ja unerschöpflich reichen Gedanken - und Geföblgehall

stets den adäquaten , scharf und durchaus kenntlich be-

zeichnenden musikalischen Ausdruck zn finden , darüber

wollen wir uns in eine nähere Untersuchung, weil sie

uns zu weit und doch schwerlich zu einem entscheiden-

den Resultate führen würde, hier nicht einlassen. Indess

gestehen wir gern, dass wir uns anhaltend und mit vor-

züglichem Interesse mit diesen biblischen Bildern beschäf-

tigt haben, von welchen uns, seiner zarten Haltung und
tiefen Sinnigkeit wegen, No. II, „Der Gang nach Em-
maus" ganz vorzüglich angesprochen hat. Die äussere

Ausstattung des Werkes ist sehr empfehlend und wird

ihm auch von dieser Seite ber Freunde verschaffen.

552

Portefeuille de Musique. Morceaux de Salon pour le Piano,

par Theod. Kullack. Op. 20. 5 Cah. Compl. Preis

3Tblr. Einzeln Heft 1 und 2. a 15 Sgr. Heft 3. 12%
. Heft 4. 1'/, Thlr. Heft 5. 20 Sgr. Berlin, bei

utwein.

Der Herr Verfasser hat hier ungleich Besseres und

Solideres geboten, als man, dem Herkommen nach, unter

der modischen Bezeichnung „Morceaux de Salon" erwar-

ten möchte, und wir haben diese Composilionen, welche

im Allgemeinen der Erfindungskraft ihres Schöpfers und

seiner vertranten Bekanntschaft mit der Eigentümlich-

keit des Claviers und der Höhe der neuesten Ciavier-

kunst ein rühmliches Zeugaiss ausstellen, mit Vergnügen

durchgespielt. Ohne dem einigermaassen fortgeschrittenen

Spieler die Ueberwindung allzugrosser Schwierigkeiten

zuzumutben, bieten sie fast durchgehends schöne, ja zum
Theil überraschend neoe Effecte dar. Die einzelnen Hefte

tragen folgende besondere Ueberscbriften i 1. La Coquette,

Pitice caracteristique. II. A miuuit, Nocturne. III. Gavotte.

IV. A Naplei, Suite de 4 pieces italiennes, a) Barcarolle,

b) Serenade, c) Devanl l'Eglise, d) Taranteile. V. Trois

cbansonetles. Die äussere Ausstattung ist lobenswertb.

Deux Nocturnes pour le Piano, eomposes par le Comle

Joseph IVielhortki. Op. 11. Leipzig, bei Breitkopf

und Härtel. Preis 15 Ngr.

Ballade pour le Piano par le Comte Joseph ffielhorslri.

Op. 12. Ebendaselbst. Preis 12»/, Ngr.

Schon in mehreren seiner früheren Werke halte sich

der Herr Verfasser uns als ein auf der Höhe der neue-

sten Claviervirtuositäl stehender und dabei pbantasierei-

cher, elegant schreibender Componisl für sein Instrument

bewährt und das hat er aufs Neue auch in den vorlie-

genden, zwar znm Theil ziemlich schwierigen, aber dafür

auch glänzende Claviereffecle darbietenden Heften gelhan,

in welchen selbst Ciavierspieler ersten Ranges manches

Eigenthümlicbe, gerade so noch nicht Dagewesene finden

dürften. Namentlich gilt das von dem ersten der beiden

|
Nocturnes. Bei so reichem Talente können wir dem Herrn

;
Verfasser nur rathen , sich bald in grösseren und höhe-

ren Tonschöpfungen zu versuchen , welches er gewiss

nicht ohne günstigen Erfolg thun wird, wenn seine Fri-

sche und Kühnheit der Gedanken sonst nicht die sich

stets reich belohnende Mühe des ernsteren und tieferen

Studiums scheuet. Die Ausstattung ist sehr anständig.

Drei Lieder für eine Singstimme, mit Begleitung des Pia-

noforte, componirt von Fr. Lachner, königl. baier.

Hofcapellmeister. 0p. 76. Rudolstadt, bei G. Müller.

Preis 1 Fl. oder 17'/, Sgr.

Drei Lieder für eine Singstimme, mit Begleitung des Pia-

noforte, componirt von Frans Lackner. Op. 77.

Ebendaselbst. Preis 1 FI. oder 17V, Sgr.

Der geehrte Herr Verfasser dieser Composilionen ist

schon mehrfach auf diesem Felde sehr glücklich gewe-
sen, nnd mehrere seiner Liederbefte, wie z. ß. Op. 63,

in welchem das wirklich ganz allerliebste und höchst an-

1844. August. No. 33.
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Bellini auf 8: Beatrice 5, SonnamboU 3, Puritanil.

Fioravanti auf 5 : Columella (Polcinella).

Mercadante auf 4 : Bravo, Veslale, Gabriella, Reg-

gente.

Cnppola auf 2 : Nina, Gioranna I.

Arpa, GerIi, Nini, Pacini, Persiani, Ponialowtki,

Hossi u. A. ,
jeder auf 1.

Diesen Frühling bat die Opera buffa etwas mehr
den Kopf erhoben, Verdi ist vorgerückt, Bellini, noch

mehr Mercadante, zurückgewichen , Pacini beinahe ver-

schwunden.
Anmerkung. Nachträglich zum vorigen Carneval:

die neue Oper Lara o il Cataliere Verde, vom neuen
Maestro Paolo Fabrizj (Zögling des Neapolitaner Conser-

vatoriums), bat in seiner Vaterstadt Spoleto vielen Bei-

fall gefunden. Demnach sind also vorigen Carneval in Ita-

lien zwölf neue Opern componirt worden nnd vier neue
Maestri entstanden.

Kurzgcfasste Nachrichten der italienischen

Oper ausserhalb Italiens vom Januar bis

Juni dieses Jahres.

Spanien.

Barcelona (Teatro de la Cruz). Bellini's Beatrice di

Tenda gefiel wenig. Die Brambilla (Giuseppina, nicbU
Grosses), Tenor Verger und Bassist Giordani (Beide fer-

tig) konnten kein anderes Ergebnis« hervorbringen ; die

einzige Goggi befriedigte ziemlich in der Titelrolle. In

der Norma war die Gazicllo keine vortreffliche Adalgisa,

das Uebrige wie oben. Herrn Speranza's Doe Figaro ge-

fielen* gar nicht. Verdi's Nabucodonosor geßel erst, als

der so eben aus Italien angekommene Bassist Supercbi

bei Stimme war; die Goggi fand Beifall. Olello, mit der

Colleoni-Corli, Verger und Supercbi, wurde vom Prota-

gon isten (Verger) oft entstellt vorgetragen ; die Prima
Donna hat eine gute Schule, ist aber auf der Neige.

Für's neue Teatro de los Capuchinos wurden enga-

girt ; die Boldrini , die Di Franco , die Comprimaria Ma-
rini, Tenor Caggiati, De Bezzi, die Bassisten Maini und
Castoldi. Anfangs Jani wurde es mit Donizetti's Pia de*

Tolomei eröffnet, in welcher Oper die Di Franco, die Ma-
rin i, Caggiati und Castoldi (unpässlicb) sangen 5 das Ganze
fand aber eine laue Aufnahme.

Cadix. In Donizetti's Linda di Cbamounix fand die

Bocca am Meisten Beifall, etwas minder die De Bernardi,

die Herren Bodda, Specb und Lei. Ancb sein Marino Fa-

liero ging nicht übel.

Corvna. Donizetti's Furioso, worin Herr Gerli —
Protagonist, die Aguilö, seine Galtin = Leonora nebst

den Herren Porcel, Obiols und Begini wirkten, erfreute

sieb einer guten Aufnahme, welches Loos auch Bellini's

Beatrice traf, worin die Porcel, die Aguilö, Tenor De-

vesa nnd Gerli wetteiferten. Die Gesellschaft ging hier-

auf nach Valladolid.

Granada. Die italienische Oper, die hier keine gu-

ten Geschäfte machte, bewog Herrn Di Franco, seine

Tochter, den spanischen Tenor Prielo nnd dem Violindi-

reclor und Concertisten Senor Palancar, Bundreisen zn
machen und Academieen zn Jaen, Malaga, Algesiras nnd
Gibraltar zu geben ; ihr Vorhaben wurde mit gutem Er-
folge gekrönt.

Lerida. Von den drei Opern Barbiere di Siviglia,

Capuleti und Puritani, bat hier die letzte, die langwei-
ligste, am Meisten gefallen, in ihr die Prima Donna
Soriano, Tenor Montanes nnd Bassist Garcia -flojas. (Ga-

ceta mos. y lit.)

Madrid (Teatro del Circo). Donizetti's Lucia mit der
Basso-Borio, Tenor Sinico und Bassist Santarelli - Fu-
rioso (nach zehnjähriger Pause) mit benannter Prima
Donna, der Gariboldi, Salvatori (Titelrolle) nnd Alba,

machten keineswegs den Lärm, den italienische Zeitschrif-

ten davon schlagen.

Der sehr reiche Banquier Salamanca, ein Millionär,

hat die neue impresa dieses Theaters übernommen und
drei Gesellschaften, für die italienische Oper, für's Ballet und
für die spanische Comödie, engagirt und das Thealer selbst

mit der grössten Eleganz hergestellt. Die vom Frühling

1844 bis Ende der Fasle 1845 neu engagirten oder bei-

behaltenen Hauptsänger sind: die Basso-Borio, die Gari-

boldi, die Campos, die Altistin Planol, die Tenore Con-
fortini und Unaaue, die Bassisten Salvatori, Specb und
Santarelli. Bereits wurden mit mehr oder weniger Beifall

gegeben: die Norma (Basso-Borio, Planol, Unanue, Sal-

l
valori), Donizetti's Lucia (Basso-Borio, Unanue, Specb),

|
Boberto d'Evreux (Basso • Borio, Moreno, Confortini, Sal-

I vatori) und am 15. dessen Esnle di Borna (Gambaro,
' Unanue, Salvatori).

(Teatro de la Cruz o del Principe.) Die Rocca, die

1 Campos, die Altistin Bernardi, die Tenore Sinico, Garion,

die Bassisten Lei und Alba, bildeten bier für sich eine

|

eigene Gesellschaft, und gaben Auber's Muta di Porlici

und Donizetti's Gemma di Vergy.

tVeber's Ouvertüre zum Freischütz bat hier diesen

Frühling, zum ersten Male vorgetragen, einen wahren
Fanatismus hervorgebracht.

Herr Bamot, Gatte der Sängerin Cristina Välö, bat

den Auftrag, für Havanoa (Insel Cuba) eine Sängergesell-

schaft zu bilden und die Opera buffa daselbst spanisch

zn geben.

Der hiesigen Iberia musieal zu Folge soll in dieser

Hauptstadt ein Singermuseum errichtet werden, wo un-

vermögliche, mit guten Anlagen zur Kunst versebene In-

dividuen unentgeltlichen Unterriebt im Gesänge erhalten

sollen.

Palma (Insel Mallorca). Donizetti's Lucrezia Borgia

mit der Mancini-Nola, der Aloardi, dem Tenor Berlolasi

nnd Bassisten Pons hat so eben ungemein gefallen.

Valencia. Die Muüoz, die in Mailand den Gesang
studirt, hat hier diesen Frühling in der Lucia und Saflb

die beste Aufnahme gefunden.

Valladolid. Die Gesellschaft von Corona (s. d.) gab

bier mit mebr oder weniger Applaus die vier Don izelti-

schen Opern : Lucrezia, Lucia, Belisario, Torquato Tasso,

sodann Pacini's Saffo, Bicci's Chiara und Bellini's Norma.

(B«*ea,tats folgt.)
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Feu ILLETON.
Capellmatstar Reissigtr ia Dretdeo iil var Kortem von den

Domra uslkverein io Salzburg, von der Münchner Liedertafel, von

dem Thüringer Sängerbünde, van dein Orpheus io Dresden, Bad von
denCborregtoUBvereii in Wien xum Ehrenmitglied

«

Du belgisch« WcItfCMagfut (». S. M4 d. Bi.) hat <ar Grün-

dung eines flämisch - deutschen Sängerbundes („FUemieh - DniUen-

Zaugvsrboud") Aula»» gegeben, der die deutschen and aamiscbea

Sinivoreloe fe»ter an einander kellen teil. Der Cölner Manuergt-

«asgvcrele, der von Gent, Briiucl ond Antwerpen haben herein

ihren BeitriU erklUri.

Auff orderuig
am alle in iltm östtrrrickiteken KatserttamU qehaeenen Caasaauisten , «irrStalniVm wnuHcalürkm Kuisrirr und Mettanten ,

SekrtfistrUer, sraUjeje«crWr/e Fabrikanten und Verfertiger, Erfinder und Verbetsenr mtuHaUirker Instrumente und venuglieken Musikalien

t'erlrijer, so wie am alle Jene, weleke, wenn anek im Zustande geboren, deck in Oesterreiek ikrt musAaliseke liilditng gmniten oder da-

soleke Steil* bekleideten »der neck bekleiden, »der endliek an jene Kunstler, welek* vut Oesterreiek in mutikaUscker
"

Uten »der nocA rteken.

Nachdem bi« aaa an noch hein Werk enebienea iat, welch«« na« eine Ucbersichl aller lebeadea österreichischen Musiker,

und in diesem angleich die richtigen Nachrichten aber alle Lebensverhältnis»« und ihr küastleriacbr» Wirken geboten hatte, ein solches

Werk aber in gegenwärtige» Zettponcte, na in Oesterreick die Musik «o «ebr gepflegt wird and die Aasübuag dieser Kanal M allge-

ist, wie nicht leäeht in einem anderen Staate , aack der Einlies« , dea Oesterreich ia inasikalischer Hinsieht aatübt. »chon daraas

crsiebllicb wird, da»« die österreichischen Künstler über die ganse Well so verbreitet »ind, das« es wohl keine Stadt von Bedeutung ge-

ben wird, in der «ich nicht ein mit Oeiterreich in näherer Verbindung gestandener Künstler befindet , wir aber, fall* wir über die Le-

bensverhliltnissi: eines solchen etwas in Erfahrung bringen wollen, grossenlhcils au ausländischen Werken unsere Zuflucht nehme» mül-

nea, in welchen wir «ehr ort von den anrichtigsten Osten und Mitteilungen irregeführt werden; so scheint ein fVerk, das die ane den

iwerltUriqiten Quellen utteköftf'ten Jtiographieen aller in dem biterreickiichen liauentnate geborenen Componisten , ausübenden Künstler,

vonnijlieken KuHstdilrtttinten , miitikntitcken Gelekrten und SckrifhteUer , Fabrikanten und Verfertiger + Erfinder und Verbetlerer mutikuli-

teker Instrumente »ugleiek mit einer gereeklen und unparteiiseken tVürdigung ikrer Kunslleutnngen und Verdienste um Air Kumt entkalt,

noch aus dem Grunde ein wahrhaft gefühlte» Bedürfnis«, all c» den wichtigsten Beleg aar Kunstgeschichte unserer Zeil liefert.

Der Redarteut der allgern. Wiener Musik - Zeitung , ia Uerüchsichtigo»,

um ersten dazu

timigen bffentlseken Organe fite Musik
ihm sack

mg, ia Berücksichtigung der Nolbwendigkeil und Nützlichkeit

au begründen « denn , abgesebca davoa , da«« er durch die Hei

t üs Oesterreiek, in genauer Kennini«» aller musikalischen Zusli im Vater-

lande ist, verschafft ihm 'aack «eine ausgebreitete' Verbindung mit allen muaikslTscben Künstlern wie niebl leicht einem Andern die Gele-

genbeil, dasselbe in der nnbedingt notbwendigen Vollständigkeit au verfassen and demnach allen Anforderungen »u ein sslche» A'nhs-

nalmtk mißlichst au entsprechen. Da jedoch ein so anagebreitete* Werk nur durch vereinte* Zusammenwirken Aller, ao wie durch die

Unterstützung jedes Hinselnen hervorgerufen werden kann, «o ersucht der u»tcrseicb»ete Redseleur alle au Anfang benannten KäasUer
und liunslrereirtT, deren frrsusdV, so wie auch alle Jeae,

von biugrapbiscben Noliiea mit genauer Angabe dea

gäbe eine« riekHgen Veraeicbnisaea ihrer Werke.
Da m sich um die r'iirderung de* allgemeinen Kunslinterrsses durch ein Wi

schichte des österreichische» Haiserslaate« liefern soll, so glauben wir, da«» diener Zwi
liehe Eitelkeiten, überspannte Iteschf idenheil und uiikiinsllerische Ziererei aum Opfer
wahrhafte und höchst lolicnswerthe Künstler- Bescheidenheit durch UeberaenduDg von

le mit solchen in näherer Verbindung stehen ,^nm^ grfiillige^Einjcnd

rh handelt, daa wichtige Belegt

ek na erbabeo ist, al« das« demsi
gebracht weeden dürften , um •

biorjmphiteken Netisen nie und

sur Künsllrrgc-

Ihen nicht klein

t mehr, aln die

nimmer vrrleLxt

werden kann, vielmehr jeder Künstler durck die Bekanntgabe derselben gleichsam einen Tribut der Dankbarkeit aolll gegen »ein Vater-

laad oder den Staat, der ibn freundlieb aufgenommen, gegen «eine Familie, «eine Lehrer and endliek gegen die vaterländische Kunst selbst.

allgemeinen fVitner Musikiritung adremtitt, an die k. k. Hof-, Kunst- und
tdlunS de. Urem Pietra Merket» am. Carla in Wra, fmne. möglichst bald eingesendet werden,
m Scblusae ersuchen wir die befreundeten Redactionen in • und ausländischer Journale um gefällige Aulasbmc dicsei

iirdcruug des aütelichea Zweckes willen um so mehr, als auch der nnterseiebnetc Redaetenr derlei gemeinnotsigen I

»•••rnc mc »cb ...il d.;r ! MlM s .lm,.„.,S . r, > .. 1.. n , „ immer J tv [
,
lt dieJipslleu seiner Zeitung AI

Zum
derong der Förderung
gaben, in so ferne sie sich mit de» Tendenz «eine« Journal*

A

Ankündigungen.
NEUE MUSIKALIEN

im Verlage von Ca F. n*ete«*m, Bureau de Musiqae, ia Leipsig.

Thlr. ^gr.

liecker, «T., Die Zigeuner, Dhapsodic in 7 Crsängea.
Op. 31. Cliorstimmca 1 7f

Dlldrr, Th», Troi« Nnctaracs, Op.Äll, No. 1, S. S,
yonr l'iano seal k — IIS

aVaarsraier, JT., Sechs Lieder für eine Siagstimme mit
Begleitaag des Pinnoforle. Op. II — 80

Hnuntmnnn, ,TT., Messe für Solo - a. Cborstimmen,
mit Begleitaag des Orchester«, Test Ist. Op. 30. Part. & —

~" <1? Orcheilrimtinitntii 4
d? Solo- aad Chorslimmea S
d? Clavieraasaug 8

Th. t Air ruise varie pour Piano k

^
attn

10
il'af

7*

Violon et Violoncelle coneertaoU, Oeav. 9. I 22|

:., Sechs Geaaa
Thlr. >gr.

läge für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianaforte. Op. 31 — 85
Hiaarot n. Wunderlich, Floleasebule Nene Aull. 8 —
Janas, Sonate poar Piaao et Vleloa. Op. 66 I

Mücken, F., Grelelein. Gedicht voa L. Hecker, aas

dessen Op. 44 srr. für eine Siagatimme mit Pianoforle. — 3

NettebAhna, Premier Trio paar Piaaa, Violon et

Violoncelle. Op. 4 2 —
fttlallitanialt, R« , ,,Dichtrrlirhe." Liedcrcyclus an«

dem Buch der Lieder von Heine, für eine Singstimme

mit Begleitung de* Pfte. Op. 46. Heft I. 1 Thlr. 11. 8. 1

Spmnholta, A. M., Dou.e Piece» faeiie. et melodien-

sesponr Piano seal. Op. 13. Heft 1 . 13 Ngr. Heft 8.... —
WmlCh. J. H., Piee«* d H.rmonie pour Mosiq.e mi

liUir«. Liv. 80 3

17i

10

Drack und Verlag von Breitkopf md Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortliehkeil.

Digitized by Google



561

ALLGEMEINE
5G2

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 21«*" August. M 34.

Hl Orig'Ml «4«r Bearfceit»«;? JJc.cMu.,.) _ n^nuÜHem. - A«W/«. : Da. GcMWrMl ><• M.iU..~~
faasU W^rirtU. a«r iulirni.che « Optr .„„rfc.lb luli.... (8wbl.«0 - " ^ "

1044.

Aa« Paris. Rurige-

Original oder Bearbeitung?
(BeschlBii.)

Dies sind die Grundlinie"., nach denen das Gebinde
Moserseber Bearbeitung aufgeführt ist; man wird sich
daraus ungefähr ein Bild des Ganzen entwerfen können
und beurlbeilea, in wie fern ein dergestalt ausgestattetes
Oratorium überhaupt noch ein ffänoW sches Werk ge-
nannt werden dürfe. Aber ungerecht wäre es, aneb nur
im Entferntesten zu bestreiten, daai all' diese angeführ-
len Veränderungen mit der grossten musikalischen Ge-
wandtheit zu Stande gebracht sind. Wer die Originalpar-
titur nicht kennt, wird keinen Augenblick anstehen, sich
an der durch Enms.oaen, Variationen, Conlraclioneu neu
gcschaUeneu GeaUlt der meisten Sologesänge wahrhaft

f.°.

f

r
.

aeo
» mi 'cn "»öchl« behaupten: wenn die Slög-

lichke.t eines Händel redioimtt vorbanden wäre, so würde
er in unteren Tagen seine Coaposilionen gerade in der-
selben Art gestalten, wie sie Hotel eben umgearbeitet
bat. Erklart man sieb also mit dem Grundsatz einver-
standen, dass Hindert Werke der Gegenwart näher ge-
ruck werden müssen, weil die Formen veraltet und alle
Musikstucke meist zu gedehnt seien, so kann die Moder-
nisirung kaum vollendeter gedaeht werden, als sie unter

Ti\ u
e
,"

*er™ rM*W* '«•• Aber wohin soll das
endlich fuhren ? Nach dreissig Jahren wird Manches, was
uns jetzt noch modern erscheint, schon wieder veraltet
»ein; and wie Motel ans zweiunddreissig Taclen acht ge-
macht hat, so dürfte der künftige Bearbeiter von den
achten vielleicht nur vier oder zwei nöthig finden, und
was wird zuletzt übrig bleiben? Nein! mit diesen den
«eueren Bearbeitungen älterer Werke zu Grund geleg-
ten Ansicbien kann ieb mich nicht einverstanden «klä-
ren. Der Riese soll nicht in das zusammenschraubende
n-ocnistesbelt moderner Auffassung. Entweder wir geben
Handel ganz, oder wir gestehen offen, dass nns seine
gigantischen Oratorien als solche nicht mehr befriedigen
ond geben sie noter dieser Pinna (gleich viel ob mit

T 0 7 1,1,1 or^elersetMnder ^»w'erbegleilung) gar
nicht sondern suchen nns nur diejenigen Nummern ber-
«i»s, die unverändert auch jetzt noch, und vielleicht für
joimer, durch ihr rsin künstlerisches Interesse, von al-
iem damaligen Modischen so entfernt, wie von dem jetzi-
gen, . „ Vorbilder musikalischer Composi.ion den Löch-
•ten Werth bewahren. Es wird noch immer eine hüb
•cne summe von

bleiben, z. B. fast alle Chöre, desgleichen diejenigen So-
losatze, welche nicht mit damals beliebten melismatischen
Figoren geschmückt, oder deren innere Slrucliir nicht
auf die leidigen (und für die harmonische Einheit doch
notwendigen) Wiederholungen der grösseren Hälfte be-
rechnet waren. Und gehen auch auf diese Weise die mei-

;

sten Oratorien Hundert als selbständige abgeschlossene

j

Körper verloren, so können dagegen ihre vielfachen Re-
i liquien durch anerkannte Aechlheit nur im Preise stei-
5en. Denn das soll mir doch Niemand einreden wollen,
ass es heut zu Tage selbst unter den musikalisch Ge-

bildeten Viele gehe, die ein ganzes Händerscbes Orato-
rium von A bis Z mit all' seinen Recilativen und Arien,
allen Vor- und Nachspielen, allen Repelitionen und dal
segno's. wirklich andächtig anhören könnten; und auch
Mendelssohn bat eben so gut Auslassungen statuirt, wie
es seine Vorginger getban; freilich mit höchster Be-
schränkung — aber wo ist denn überhaupt da? Hecht
dazu vorhanden? und wenn es wäre, wo sind die Gren-
zen dieses Rechtes? Und welchem anderen Tonsetzer ist
jemals Gleiches widerfahren? Hat sich Händel nicht über-
lebt, so gebt ibn ganz und uogelbeilt und unverändert—
wir wollen sehen, ob sich mehr, als ein kleines Häuf-
lein Gläubiger Gndet, die solche Aufführung nicht als Cu-
riosität, sondern durchweg als erwärmenden Runstgenuss
betrachten würden. Hai er sich aber überlebt, so geht
es ihm nur, wie es den allermeisten Componislen auf
der weilen Welt gegangen ist und geben wird : ihr un-
sterblich Tbeil, der eigentliche Kern ihrer Werke, die
Idee, welche sie beim Schaffen leitete und begeisterte,
ist den Nachkommen zum Baume der Erkenntniss heran-
gewachsen und hat Früchte getragen für die Ewigkeit;
was aber Zeilliches daran war, was von dem jedesmal
herrschenden Gescbmacke bedingt worden, das mussle
untergehen und kann keinen Bestand haben. Denn der
Zeitgeschmack gleicht dem Saturn, der seine eigenen Kin-
der verschlingt. Und doch ist Saturn das Haupt der Göt-
terfamilie, welchem sich kein Genius zu entziehen ver-
mochte, wenn nicht Jupiter lonans selber — und deren
haben wir Wenige.

Es scheint, als ob Mulh dazu gehöre, eine so natür-
liche Deduction zu führen; ich wüssle sonst nicht, warum
so Viele den Mangel an allgemeinem Interesse bei Hän-

lorien *) aus anderen und

hier das« iea
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Gründen herleilen wollen, als ans den oben angegebe- I

nen. >'•> hat sich in neuester Zeit namentlich die Mei- !

nung geltend zu machen versucht, dass die Slofle so je-

nen Composilionen, die biblischen Texte, nicht mehr an-
j

sprächen. Warum? Etwa «eil sie zu bekannt sind? Das I

wäre, wenn auch ein falscher Schluss, doch eine rieh- I

tige Prämisse. Nein, im Gegenlheil ! ,,weil sie uns zu

fremd sind. Was kümmern uns die israelitischen Richler

und Könige? wer inleressirt sich für den Heldenmulh
eines Juden, der vor 4000 Jahren gekämpft hat? Nehmt
dagegen Stoffe aus der germanischen Geschichte : Carl I

den Guissen , den Kampf der Heiden mit den Christen,

Turpin, die Ritter der Tafelrunde!" Es mag etwas Be-

trübendes darin liegen, dass die letzteren Sujets so we-
nig benutzt werden, und ich gedenke noch lebhaft schon

vor 25 Jahren im ältcrlicben Hause einer ähnlichen ernst-

haften Discussion zwischen dem Gymnasialdirector G. ,

und dem jetzt verstorbenen Generalmajor v. A. (beide

sehr gebildete und geistvolle Männer), worin Letzterer

behauptete, es sei himmelschreiendes Unrecht, dass die

Knaben die Geschichte aller fabelhaften assyrischen und
egypliscben Könige auswendig lernen müssten, während
die wenigsten nuter diesen Knaben die Lebensverhältnisse

kaum von ihren Grossällern, geschweige denn von deren

Aellern oder Grossälleru, kennten, die doch gewiss exi-

stirt hätten und denen sie Dank schuldig wären. Das ist

nun freilich das Kind mit drin Bade ausgcschüllrl; in-

dessen ein Goldkörnchen Wahrheit liegt doch darin. Es
sind aber die jüdischen Namen Joseph, Josua, Simson,

Jepbla, Saul. Makkabäus so durchaus mit unserer ganzen
christlichen Erziehung verbrüdert, sie wurden uns und
werden auch unseren Kindern wieder als die ersten ge-

schichtlichen Notabililälen so umständlich eingeprägt, dass

ich wohl den Mann aus dem Volke sehen mochte, der

ihrer nicht auch noch im spätesten Aller gedächte ; wäh-
rend die deutsche Vorzeit so allgemein eine terra inco-

enita ist, dass selbst bei dem gebildetsten Auditorium die I

Mehrzahl kaum die Namen der darin auftretenden Per- '

M&en, viel weniger ihre Bedeutung kennen wird. Wenn
einmal auf allen Gymnasien stall des Homers das Nibe-

j

lungenlied in der Lrspracbe gelesen werden wird , dann
kommen wir mit Erfolg auf die Oratorien zurück, welche
ihre Stoffe aus jenen Regionen entlehnen sollen ; bis da-

hin werden aber die bekanntesten — und das sind die

biblischen — auch die dankbarsten sein. Wozu überhaupt

nach Gründen forschen, warum die Tbeilnahme an Hän-
del in der Totalität seiner Werke gegenwärtig fühlbar

schwacher werde, da doch Händel — der Priester einer

Kunst , die weit vergänglicher ist , als die ihr verschwi-
sterlen Poesie, Malerei, Sculplur — bekanntlich vor län-

ger als hundert Jahren gelebt und gewirkt hat? Mosel
mag sich freilich noch eine Weile halten, aber Mosel ist

nicht Händel; und Mendelssohn s Versuche mit der Re-
stitution der Orgel könnten eben so gut als eine restitu-

tio ad integrum , wie als eine i« partibus infidelium

betrachtet werden ; denn wie auch die Wiederherstellung
des alten Orcbesterzuslandcs mit obligater Orgel einen

gegenwärtig geboten werden
, nicht for «irklieb //dnflVfsehe

Werke anerkenne, aad da» also der Beifall, den eiae .)/.-, ic
,"-

•cbe «der ähnliche Bearbeitung erbalt, (ar eiehl« hewei.t.

wirksamen Reiz der Neuheit mit «ich bringe, — die Aus-

lassungen und Beschneidungen einzelner Nummern lassen

dennoch kein getreues Bild des Originalwerkes aufkommen.

Scblüsslicb muss ich mich nun auf das Nachdrück-

lichste dagegen verwahren, als ob ich die Aufführung de»

Jephla, wie sie unter meiner Leitung bei dem nieder-

rheinischen Musikfesle Statt gefunden, für eine unver-

fälschte und der Originalparlilur gelreu nachgebildete aus-

geben wollte. Im Gegentbeile — ich habe mich bei die-

ser Gelegenheil nur auf's Neue davon überzeugt , dass

eine solche zu den Unmöglichkeiten gehört. Zwar habe

ich die Orgel, wie zu Händets Zeiten, die in Noten feh-

lende, durch Ziffern aber vorgeschriebene Begleitung aus-

füllen lassen ; das halte ich jedoch nur für eine Aeusser-

lichkeit — denn ob die angedeuteten Harmonieen durch

Zusammenstellung von Flöten Oboen, Clarinellen, Fagot-

ten, Hörnrrn, oder ob sie durch den Organisten auf sei-

nem all' diese Tonwerkzeuge repräsentirenden und in

sich fassenden Instrumente ausgerührt werden, das ist

meines Bedünkens ganz dasselbe, und nur das jedesma-

lige Local und sonstige zufällige Umstände werden die

Wahl Tür eines und das andere entscheiden lassen *).

Die grenzenlosen Freiheiten der Moser$tbeo Partitur

sind freilich auch nicht benutzt worden; übrigens aber

ist eine sehr grosse Anzahl von den in der Originalpar-

lilur des Jephta enthaltenen Nummern fortgeblieben. Sie

haben forlbleiben müssen, theils weil die Aufführung sonst

mindestens fünf Stunden gedauert hätte (nahe an fünfzig

Nummern), theils weil viele derselben so überaus ge-

dehnt, trocken und veraltet sind, dass die Zuhörer da-

durch auch für die wahrhaft schönen Sachen disguslirt

worden wären "). In den aber wirklich zur Aosführung
gekommenen Musikstücken habe ich freilich nur wenige,

aber doch einige Abkürzungen vorgenommen. So in dem
Duett zwischen Iphis und Hamor eine zwölf Tacte hin-

durch in Terzen laufende melismalische Passage:

zend a. s. w.

') Der Noiiranp und Ausführung der Orgelstimme bette «ich Herr
MuslkdireeUr Front Vater uoterzogeo , oaeb de« Grandsä-

tzeo, welche »ebnn Ctaiing in der Vorrede tarn Clavier-Aus-
zuge des Jode» Makkabüue tfllgendermaassea ausdruckt : ,.Der

Bearbeiter bat die Tendenz, HändtCt Sinn und Geitt abglichet

tren darzustellen . wobei er gleichsam durch Divinttioo Man-

che» auszudrücken wageo muss, was Händel bei der Unvoll-

kurooieoheit der Blasiaslrumeatc feiner Zeit dureb «ein eige-

ne«, uns von srioen Zeilgenossea als höchst vollkommen ge-

sebildertei, Orgelapiel hinzufügte."

") Es ist eben überall in gemacht. So tagt Ilettteig in seinem
Vorberiebte zum Clavier-Auszng de« Joseph: ,, Daa.it zur

Anfluhrung dieses Oratorien« aiebt mehr Zeit erfordert werde,

•I« man gewöhnlich zu Produktionen ähnlicher Werke verwen-

det, wurden voa der hiesigen (Berliner) Singaeademie eialge

Arien und Recilative weggelassen. Diese fehlen aneb im Cia-

vier -Anwegf." (Namiich vierzehn Hemmern.)
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und ähnliche Stellen, die ein allgemeines Brouhaha erregt
haben würden. Dagegen habe ich mich nicht dazu ent-
schließen können, die dal »egno's unbeachtet zu lassen.
Der Capellmcister eines ...sehen Vorsli<lltheatcrs, in wel-
chem Klitschnigge und Jocko's tanzen, braucht freilich
seine Partitur siebt nach gesundem musikalischen Men-
•chenverslande einzurichten — aber der Dirigirende eines
Musikfestes kann doch unmöglich ein Stück durch Abkür-
zung so verhunzen , dessen ganze harmonische Anlage
dar» iil' berechnet ist, dass man z. B. den in der Touica
schliessenden ersten Theil nach dem zweiten Theile durch-
aus wiederhole, weil dieser zweite Theil in einer ver-
wandten Molltonart oder gar in der Dominante schliesst,
das heisst also: nicht schliesst, sondern erst geschlossen
werden muss. Nur bei einer einzigen Arie, wo es zufäl-
lig die Modulation erlaubte, habe ich ein dal segno auf
Ersuchen des durch die Lange des Musikstückes ermü-
deten Sängers fortgestrieben.

Man beschuldige diesen Aufsatz keiner Missachtung
des grossen, in seiner Sphäre noch immer unübertroffen
dastehenden Tonsetzers. Nicht um Alles in der Welt
möchte ich auch nur eines der vielen Händctschen Ora-
lorien verloren wissen. Aber geben sie denn dadurch
verloren, wenn sie nicht mehr als ganze, den Abend fül-

lende öffentliche MusikaulTührungen fortbestehen? Von
wie vielen anderen älteren Tonsetzern werden immer
noch in Concerten einzelne Stücke producirt: Scenen,
Chöre, Ensemble's, ein ganzer Act oder Theil einer Oper
oder eines Oratoriums! Warum nicht von Windel, der
so reich ist an grossen Sätzen, die, trotz 100jährigen

endlich , das ganze Pu-
bilden werden? Und blei-

jm die gedruckten Par-
tituren des Meislers? Und haben wir nicht Singaeademieen,
Gesangvereine, Musikkrauzehen, in deren Milte der ganze
Handel geübt und gehegt werden kann? Er wird nie
verloren gehen ! Aber auch das Publicum hat sein Recht

:

es darf nicht ennuyirt werden durch die unverfälschte
Darstellung eines ganzen Oratoriums (was übrigens in
Deutschland srhwerlich oft geschehen isl) , und es darf
eben so wenig amüsirl werden durch die verfalle

dernisirlen Bearbeitungen, was die rechte Art
ibnrn den Geschmack au dem ächten Händel nach und

ganz zu verderben. Tertium non datur. Denn das
von mir eingeschaltete juste (?) milieu kann ich

»elbst nicht billigen; es ist eben nur eine ModiOcation
des zweiten Verbotes, and war für mich ein Nolhsystem,
weil der Jepbla durchaus gegeben werden sollte. 1840
lassen wir zwölf Nummern fort and beschneiden zwölf
andere; 1860 ganz gewiss schon anderthalb Dutzend;
1880 zwei Dutzend voll - und dabei beisal's 1000 noch
immer : Händefschts Oratorium I Ein Oratorium soll we-
der langweilen, noch unterhalten; es soll erheben —
wenn es das nicht mehr kann, so hat es sich überlebt
und darf als Oratorium nicht mehr vorgeführt werden;

zum Aendern, zum Auslassen oder gar zum Moder-
n hat Niemand die Befugnis*, als der Componist

So schliesse ich denn diese Abhandlung mit den
Worten eines hochverdienten Mannes, der mir in einem
einer letzten Briefe schrieb: Was 1700 recht war, ist

m> reicu ist an grossen salzen , dl

Allers immer noch frisch und jugen
blicum begeistern und fördernd bild

ben uns nicht zum ewigen Studium

es

Ken mo-
ist , um

eben darum 1800 nicht mehr recht; und man kann den
Händel des 18. Jahrhunderts lieben und ehren, und da-
bei doch im neunzehnten nnd für dasselbe leben

!

Cöln, im Juli 1844.
Heinrich Dorn.

R ECEN8IONEK.
Le Iremolo. Grande Ehide pour Je Pianoforte par Ch.

Mayer. Op.61. No. 2. Leipzig, chez Fr. Hofmeister.
Pr. 12'/, Ngr.

Diese Elude ist lieblich und kurz, and enthalt durch-
aus nichts Kisquanles und Fingerquälendes für den Spie-
ler; sie sei daher um so mehr empfohlen. Mit dem Be-
riofschen Tremolo hat sie im Thema nichts gemein.

Deux grandes Eludes de Concert pour le Pianoforte par
CA. Mayer. Op.73. Berlin, chczCh. Paez. Pr. 1 Thlr.

No. 1 gefällt uns recht wohl; nur einige aus durch-
gehenden N'olen entspringende Härten (s. Seile 4, Tact
3, Seile 5, Tact 6 u. folg.) geniren das Ohr, und letz-

leres verdient doch wenigstens bei den Mühen, wie sie

das Spielen und Einstudiren solcher Etade verlangt, Be-
friedigung zu Gnden? Desto mehr gefällt uns No. 2, Preslo
con fuoco agilato, ein frisches dankbares Stück. Den Ein-
tritt des Maggiore Seite 14 hätten wir lieber auf andere
Art, vielleicht kräftiger, herbeigeführt gesehen. Verschwei-
gen können wir dem werlhen Herrn Verfasser, der uns
so viel Werth volles geschenkt, nicht, dass uns Slellen

folgeuder Art

:

unangenehm überraschten. Die Ausgabe ist vorzüglich.

Von J. Baff sind folgende I Oppositionen bei Breit-

kopf und Härtel in Leipzig erschienen:

1) 3 Pieces characteristiqnes. 0p. 2. Pr. 20 Ngr.

2) Scherzo pour le Piano. Op. 3. Pr. I2"/s Ngr.

3) Fantaisie brillante. Op. 4. Pr. 20 Ngr.

4) 4 Galops brillants. Op. 5. Pr. 15 Ngr.

5) Fantaisie et Variation« brillantes. Op. 6. Pr. 25 Ngr.

Dass wir es hier mit einem jungen Componisten zu
thon haben, der unsere Aufmerksamkeil verdient, isl ge-

wiss. Ist auch nicht zu leugnen, dass derselbe noch man»
ches Ungelenke, sich schwer Zusammenfügende bringt,

dass er zu schnell von einem Gedanken znm andern wan-
dert u. s. w., so finden wir doch hin nnd wieder so viel

Frisches, Keckes, wenn auch nicht gerade Neues, was
uns erfreut, und wir haben bei Anfängern lieber mit
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frischen, sprudelnden . sieb frei und ungezwungen
"en, all atil einem sich ängstlich an bestehende

Formen und Wendungen haltenden, regelrecht arbeiten-

den Talente zu tbun. In diesen Bemerkungen haben wir
die Empfehlung für den jungen Künstler sattsam ausge-

sprochen. Aber wir müssen ihm auch zu strengerer Sich-

tung seiner Arbeiten und Vorsiebt ralhen ; auch vermeide

er das absichtliche Suchen nach halsbrecherischen Sprün-

gen, und verlange niebt, dass man eilen weit barpeggirt,

—

Der Werth der uns vorliegenden Compositionen ist sehr

verschieden. Opus 2 ist uns durch das zweite Prelude

(Andante) sehr lieb geworden. Die Seite 10, Tacl 10
und 11, vorkommenden Oclaven in der Melodie gegen
den Bass wolle der Componisl künftig vermeiden. Das
erste Prelude ist mehr trocken und schwierig, die Me-
lodie nicht schön und gewählt genug. Eben so laborirt

die übrigens sehr frische Valse capricienae an oft gebor-

ten Phrasen. — Das Scherzo Op. 3 ist hübsch, der Ge-
sang in Asdur reizend und wiederum für den Componi-
sten einnehmend. Nur eine kleine Übereilung finden

wir Seite 4, Cdur, Tact 5 — 6:

ele.

y—'

+

Im Opus 4 (Fantaisie brillante) zeigt der Verfasser grosse

Fortschrille. Bis zu dem Scbweizerwalzertbema ist Alles

so edel, so planmässig, gesang- und gefühlvoll, dass wir
wahre Freude daran gehabt haben. Der Donizetti'scbe

Walzer ist trivial. Dennoch dürfen wir dieses Stück für

eine Unterhaltungscomposition als sehr gelungen and ef-

feclvoll bezeichnen. Die hierin vorkommenden Stichfehler,

Seite 3, Tact 25, und Seite 8, Tact Iß, wo vor e das

b vergessen ist, sind leicht zu verbessern. — Die vier

freundlichen Galops, Op. 5, machen keinen Anspruch auf
Kun»lwerlh, verdienen aber doch als eine UnterhaJtungs-
gabe freundliche Aufnahme. — Die Fantaisie et Varia-

tion* brillantes, Op. 6, wenn auch Morceau inslruelif

betitelt und als solches in den Variationen behandelt, sind

nicht aus einem Gusse. Die ersten Tacle des Thema sind

einem berühmten schönen Thema ähnlich. Die erste Va-
riation ist zu risquant. So schön die dritte ist, so mochte
Referent den Scbluss des zweiten und den Anfang des
dritten Tactes doch nicht in Schutz nehmen. Nichtssagend
erscheiut Referenten ferner das Piü mosso und die drei-

zehnte Seite.

Diese Compositionen werden ihre Liebhaber finden

and sie verdienen es. Unsere Bemerkungen möge der
junge Componisl beherzigen und nicht unwillig darüber
werden. Wir wiederholen es, dass er Beachtung ver-
dient, and werden uns freuen, ihm wieder zu begegnen.

- ehreawerthe Verlagshandlung verdient Dank für die
~ Compositionen.

brillantes avec Finale alla Maznrka rar an
theme Italien ponr le Pianoforte par JA. Outen. Op.
8. Berlin, chez Cb. Paex. Pr. 15 Sgr.

Solchen Compositionen ist eigentlich mit der Anzeige

ihres Erscheinens besser gedient , als durch eine Recen-

sion. Zu loben bat man gar nichts daran. Das Thema
ist abgedroschen, die Variationen sind mit Haarzopf.

Bringe ans doch Herr Oetten etwas , worüber sich re-

den Übst!

La Demande. Allegro caractenstique pour le Pianoforte

par Bertold Damcte. Op. 16. Berlin, chez Cb. Paez.

Pr. 25 Sgr.

Anders verbilt es sieb mit diesem jongen Componi-

sten. Herr Damcke zieht doch wenigstens mit schwere-

rem Geschütz in's Feld. Hier herrscht der Wille, etwas

Gutes und Solides zu geben; tüchtige Studien und gute

Vorbilder zeigen sieb, und so nimmt der Verfasser ans

gleich für sich ein. Referent kann nur wünschen, dass

derselbe manchmal eleganter, geschmackvoller schriebe

und der edlen Melodie und dem gefühlvollen Vortrage

des Spielers mehr Raum in seinen Compositionen gebe.

Wir empfehlen das correct und elegant gestochene Werk-
angelegentlich. Das Allegro erscheint uns etwas zu

lang. Die Consequenz des Componisten mit dem durch-

gehenden Die in der linken Hand (Seile 4, Tact 17 n. f.)

will uns, beiläufig gesagt, nicht recht

Als werth volles Cnriosum empfehlen wir:

Qualrieme Concert pour le Pianoforte ou Orgtie avec ac-

comp, de 2 Violons, Alto, Basses et 2 Hautbois, comp.

par G. Händel, redige par Mortier de Fontaine.

Berlin, chez Schlesinger. Pr. 1% Thlr.

Wir erkennen gern das Verdienst, welches sich Be-

arbeiter und Verleger erworben haben, indem sie dieses

Concert quasi der Vergessenheit entzogen ; denn es bleibt

immer merkwürdig, wie der grosse Handel für das C la-

vier schrieb und wie weil die Anforderungen der dama-
ligen Claviercompooisten gingen. Herr Mortier de Fon-

taine ist als ein tüchtiger Ciavierspieler bekannt, und hat

namentlich bei seinem kürzlichen Aufenthalte in Berlin

durch den Vortrag classiscber Compositionen grossen Bei-

fall geerntet. Als Heraasgeber dieses ConcerU hat er viel

Pietät bewiesen, und sich nur Weniges hinzuzufügen er-

laubt, was, wohlweislich durch kleine Noten angedeutet,

auch weggelassen werden kann. Mögen sich viele Lieb-

haber zu diesem Concerte finden. Dem Bearbeiter, wie

dem Verleger gebührt unser Dank.

Treis Morreaux de Salon, comp, par F. Niller. Op. 29.

No. 1. Bolero. Pr. 20 Ngr. No. 2. Rondean napoli-

lain. Pr. 25 Ngr. No. 3. Grande Vals«. Pr. 20 Ngr.

Leipzig, cbei F. Hofmeister.

Diese galanten Arbeiten des tüchtigen Hiller sind als

eine Bereicherung der Unterhaltungen für den Salon will-

kommen und sehr empfehlenswertb. Die Ausgabe ist

schön, und der Verleger bat, was so selten ist, eng ste-

chen lassen , und ist wenigstens bemüht gewesen , diese

Werkchen nicht durch Vermehrung der Sticbplatten za

verlheuern. Dass sie ins zu lang vorkommen, ist das Ein-

zige, was wir auszusetzen haben. Etwas kürzer wir«
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gewiss vorthcilbafter gewesen. Der Bolero vermählt sich

zu Zeilen mit der Polacca ; jedenfalls ist aber daraus ein

liebliches Kiod entsprossen. Im Rondeau Dapolitain gefal-

len uns vod Seite 4, Tact 21, an bis Seile 5, Tact 7,

einige Härle» nicht, obgleich wir das Bemühen dea Com-
ponisten, dem fremdartigen Characlcr treu zu bleiben,

Fantaisie brillante sur la romince : „Le fil de la vierge"

par Fr. Kalkbrenner. Op. 170. Pr. 1 Tblr. , und

Sonvenirs de la , .Sirene" (Opera de D. Auber). Fantai-

sie pour le Piano par Fr. Kalkbrenner. Op. 180.

Pr. 25 Ngr. Beide bei Breitkopf n. Hirtel in Leipzig.

Gefallig und wohlklingend, brillant und effektvoll,

wie man es von Herrn Kalkbrenner in neuerer Zeit ge-

wohnt ist. Früher fand man immer noch ein gewisses

Etwas in seinen Composilionen , was seines berühmten

Grande Fantaisie pour le Piano snr nn motif de Linda di

Cbaraounix par H. Hers. Op.138. Ebend. Pr. IThlr.

Eine weniger mysteriöse und zerrissene fnlrodnction

wäre ans lieber gewesen. Der Componist hilte es sieh

leichter machen können und damit wäre der Sache ge-
wiss mehr gedient worden. Jeder Ciavierspieler weiss

übrigens, was er von einem neuen Onus des Herrn Herz
zn erwarten bat. Das Thema ist das beliebte des Duetts

zwischen Linda und Arthur, die Variationen sind höchst

dankbar und brillant. Die Ausgabe ist so schön, wie wir
sie aas der genannten Verlagsbandlung za
sind.

S. Thalberg: Grande Fanlaisie sur POpera: „Lucrezia

Borgia" poar le Piano. Op. 50. 1 Tblr., und

Grande Fantaisie sur POpera: „Semiramide." Op.

51. Ebendaselbst. Pr. 1 Tblr. 10 Ngr.

Das Erscheinen neuer durch den vollendeten Vor-
trag des Meisters vielen Ciaviervirtuosen bereits liebge-

wordener Composilionen Tbalberg's wird immer mit gros-

ser Prende begrüsst. Da gibt es wieder zn stndiren, da

sacht man wiederum nach neuen Effecten, und man fin-

det sie sicherlich. Das ist keine kleine Empfehlung ; denn
bei dem Heere der Nachbeter sucht

Edouard Wolff : Op.93. Bolero pour le Piano. 17 V, Ngr.

Op. 96.
"

Duo brillant a 4 mams. io gr.

— — Op. 97. Grande Valse originale. 20 Ngr.
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les plus

Name ns würdig war (wir enthalten uns jeder näheren Be-

zeichnung dieses „Etwas," und zeigen auf seinen treff-

lichen Zeitgenossen Moscheies hin, der immer noch wie
ein Fels im Meere dasteht und uns in der kleinsten sei-

ner Gaben den grossen Meisler erkennen liest) } jetzt

muss man das bei Herrn Kalkbrenner recht mühsam her-

aussuchen. Liebhabern werden diese „Souvenirs" aus der

neuesten, mit grösstem Beifall aufgenommenen Oper Au-
ber's „La Sirene" sehr willkommen sein, und, wenn sie

so geschickt bearbeitet sind, wie dies hier geschehen ist,

so müssen sie auch immer gern gesehen sein.

EdotmdWojff: Op.98. Pantaisie ä 4 mains
jolis motifs de Dom Sebastian. 25 Ngr.— — Op. 99. Grand Caprice sur des motifs de D. Se>
baslieo. 25 Ngr. Sämmtlieh bei Breitkopf und Härtel

in Leipzig, und

E. Wo\ff: 8 nouvelles Polkas favorites. Liv. 1, cont.

4 Polkas. % Tblr. Liv. 2, cont. 4 Polkas. «/» Tblr.

Berlin, cbez Schlesinger,

sind mit Ausnahme des Op. 99, welches einen tüchtigen

Spieler verlangt, sehr gut ausführbare, angenehme und
eflectvolle Composilionen und als notbwendige und nütz-
liche Modesrlikel gewiss empfehlenswert!). Wir wundern
uns, dass Herr Wolff bereits auf Op. 100 gekommen ist.

Compositions de Salon (sans paroles) modernes et carac-
terisliques pour le Piano par L. Köhler. Op. 1. Leip-
zig, chez Gustave Brauns. Pr. 1 Thlr.

Dieses Heft enlbili 1) Liebeslied. 2) Wiegenlied. 3)
Glockenklingen. 4) Abendgesang. 5)Ja^dlied. G) Romanze
und Etüde. Es sind recht einfache, tiefempfundene Lie-

der ohne Worte, in denen die bald in der rechten, bald

in der linken Hand liegende oder zwischen beide ver-
lheilte Melodie von Figuren nmspielt wird , wie dies in

der Mode ist. Wenn wir darin auch nichts durchaus
Neues finden können, so sind doch diese sechs Stücke so
geschmackvoll, so dankbar, so ohne Prätention, so be-
quem ausführbar und doch effectvoll, dass wir sie mit
grosser Thciloabme gespielt haben und als das erste Werk
eines neuen Componulen freudig begriissen, um so mehr,
als der Salz sauber und correct ist. Ein umfassenderes
Urlheil über die Fähigkeit des jungen Mannes zu gewin-
nen, ist aus so eioem Werkeben nicht möglich. Wir wer-
den uns freuen, Herrn Köbler bald wieder zu begegnen.
Die Ausgabe ist schön and die neue Verlagsbandlung em-
pfiehlt sich dadurch.

Möchten wir doch vom
Noetnrno pour Piano seul par Robert Müller. Op. 15.

Pr. 12
'/» Ngr., und aber die

Fantaisie pour le Pianoforte sur Lucia di Lammermoor
par B. Müller. Op. 22. Leipzig, chez C. F. Peters.

Pr. 1 Thlr.

eben so Rühmliches sagen können. Die Werke verratben

etwas den Dilettantismus. Betrachten wir das Nocturne
näher. Die Bisse sind wenig natürlich und zuweilen hart}

siebe Tact 4, das b im Basse. Tacle wie 14 und 15 be-

halten immer etwas Herbes für's Ohr; der 17. Tact ist

überflüssig} die Tacle 2, 3, 4, Seite 4 sind sehr hart.

Wie schön rund, harmonisch fliessend nnd melodisch

sehreibt der Componist Ende der vierten Seite von Asdur
ao ; sollte man nach der Unbeholfenbeil im Anfange and
den bis hierher gefundenen Härten nicht vermulben, der
Componist sei von hier an ein ganz anderer? Leider keh-
ren aber die uns mißfälligen Dinge gegen den Scbluss

unverändert wieder, aus denen wir Seite 8 noch die bei-

den letzten Tacle des Basses wegen, nnd die Härte Seite

9, Tact 8, hervorheben müssen. Als Stichfehler können
wir nur Seite 3, Tact 3, das Auslassen des Violinscblus-

im Bssse , anerkennen | gern hätten wir dies auch
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auf das im vierten Tacte im Basse siehende b ausgedehnt,

wenn es nicht spater bei der Wiederholung eben so wie-

dergekehrt wäre. Das Nocturne ist bei alle dem sinnig

and anziehend. Der Componisl sei strenge gegen sich

und wende grössere Feile an.

Alles, was wir in dem vorigen früheren Opus des

Componisten gerügt haben, findet auch in Panlaisie, üp.

22, Anwendung. Der Componisl ist noch nicht fest in

Stände es damit nicht so schlimm, so wür-

,; wu
den wir Freiheiten wie Tact 3

durchaus nicht rügen. Der Uebergang zum Bdur am Ende
der ersten Seit« ist unbeholfen, und Licenzen, wie Seite

6, Tacte 21, 22, 23, dürfen wir nicht gestatten , wenn
wir auch bei den Unreinheilen der drei vorhergehenden

Tacte ein Auge zudrücken. In allem Uebrigen, was dazu

gehört, um ein gegebenes Thema modern zu frisiren und
mit einer Sauce piquante zu versehen, ist der Componisl
recht wohl zu Hause, und wir können ihm den guten

Geschmack nicht absprechen. Unsere Ausstellungen gel-

ten meistenteils seinen Harmoniekenntnissen. Der Laie,

der immer an diesen Compositionen Gefallen linden wird,

empfindet dieses glücklicherweise nicht; auch sind wir weit

entfernt, durch unsere Ausstellungen der Verbreitung die-

ser Compositionen zu schaden; sie werden ihre Liebha-

ber finden. Die Ausstattung beider Werke ist vortrefflich.

Six Melodies pour le Piano par Ed. Pirkhert. Op. 9.

Vienne, chez Pietro Mechetli qm. Carlo. Pr. 1 Fl. CM.
Wie wohl thun uns diese einfachen, innigen und cha-

racteristischen Compositionen ! Es sind frische Veilchen,

die, ohne erst grosser Empfehlungen zu bedürfen , recht

bald ihren Duft verbreiten werden. Sie verdienen, recht

bekannt zu werden. Dank dem freundlichen Blumen

-

Spender ! 16.

Nacuhicoi i: pc.

Das Gesangfest zu 91eissen den C, 7. und
8. August {844.

Das Gedeihen der grossen Gesangfeste, welche seit

einigen Jahren in unserem lieben deutschen Vaterlande

veranstaltet werden, kann Jeden, der es mit deutscher

ernster Musik und deutschem Sinne gut meint ,
gewiss

nur auf das Innigste erfreuen. Bieten sie doch Gelegen-

heit, nicht die Gaukeleien einzelner Virtuosen anzustau-

nen, die nur geeignet sind, den überreizten Nerven eines

sich fein dünkenden Salonmenschen zu kitzeln, sondern

die ewige, der heiligen Tonkunst inwohnende Macht und
Gewalt zu erkennen, die den gesunden Sinn erhebt, das

reine Herz erfreut und es zu den schönsten Regungen,

ja zur heiligsten Andacht stimmt. Das eben ist ja der

und höchste Zweck der Masik, das zu erreichen

denn die schöne Kunst

der Musik soll ja, wie alle ihre Schwestern, nicht nnr
zur Unterhaltung, sie soll zur Veredlung und Bildung des

Menschengeschlechtes, zu seiner sittlichen Erhebung ge-

trieben und gefördert werden.

So war denn auch in Meissen, das durch seine freund-

liche Lage, durch seinen herrlichen Dom sich so ganz
für ein solches Gesangfest eignet, auch der Hauptlag des

Festes nur allein dem ernsten Gesänge geweiht. Fast an
1000 Sänger, mehr als zwanzig verschiedenen Vereinen

angehörig, ballen sich von fern und nahe eingestellt, das

schöne Fest zu feiern ; sie waren gekommen, nicht einen

Wellkampf unter einander zu bestehen, der der Eitelkeit

des Siegers Spielraum gewähren könne , sondern einmü-
thig als ein brüderlich verbundenes Ganzes nach dem
vorgesteckten Ziele zu streben. Und dieses Ziel, so ver-

schiedenartig die Kräfte waren , die sich hier vereinigt

hatten, es ist errungen worden, und wohl Keiner wird
unbefriedigt der Heimath wieder zugezogen sein.

Schon am 6. Aug. kamen die Sänger schaarenwei&e

herbeigezogen, und wurden so herzlich und gastfrei auf-

genommen , die ganze Sladt nahm einen so regen Theil

an dem Feste, dass sich die heilersle, frohesle Stimmung
jedes Einzelnen, und also auch der Gesammlbcit be-

meislern musslc, die sich, wie es bei dem Sänger ja

nicht anders sein kann, neben dem herzlichen Worte auch
gleich in heiteren Gesängen, von denen Strassen und Markt
ertönten, zu erkennen gab. Fröhliche, festliche Gesich-

ter überall; man glaubte sich der gewohnten Welt mit

ihren steifen Convenienzen entrückt; die Fremdesten wa-
ren wie alte Bekannte und Freunde; einen solchen Zau-
ber hatte die freundliche Muse des Gesanges über Alles

verbreitet. Nachmittags versammelten sich die Sänger zur
Probe im Dome der Albertusburg.

Der alle würdige Schneider aus Dessau und Capell-

meister Rrisxiger aus Dresden waren von den Ordnern
des Festes, unter denen der nur zu bescheidene ver-

dienstvolle Musikdircclor Hartmann besonders genannt zu
werden verdient, eingeladen worden, nicht nur für das

Fest neue Werke zu liefern , sondern auch die Auffüh-

rung dieser und mehrerer anderer zu leiten. Beide wa-
ren gern und willig dem doppcllcu Rufe gefolgt, und so

das nachstehende Programm für die geistliche Aufführung
am 7. entstanden

:

1) Choral: Befiehl du deine Wege, vierstimmig aus-

gesetzt von MD. Hartmann.
2) Psalm: Der Herr ist Gott, von F. W. Berner.

3; Hymne nach dem 23. Psalm : Gott sorgt für mich,
von CM. Heissigrr.

4) Hymne : Wo ist, so weil die Schöpfung reicht, von
tteithardt.

5) Motette von Bernhard Klein : Ich danke dem Herrn.

6j Der 103. Psalm : Lobe den Herrn meine Seele, com.
ponirt von MD. Schladebach.

7) Der 67. Psalm: Gott sei uns gnädig, von Fr.
Schneider.

Schon der schöne Choral, welcher diese Aufführung

in der würdigsten Weise einleitete, musste aof die zahl-

reich herbeigekommenen Zuhörer nicht nur — die grosse

Kirche war übervoll — , sondern auch auf jeden Mitwir-

kenden den erhebendsten Eindruck machen ; denn in dem
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vollen Cbore, und waren auch viele darunter nicht eben
grosse Sänger, in diesem tausendstimmigen Gebete liegt

eine Macht und Andacht, die sieb nnr fühlen, nicht be-

schreiben lisst. Dazu dieser herrliche Dom in seinem rei-

nen gotbischeo Style, mit seinen wunderbaren schlanken

Pfeilern und zierlichen Bögen, mit dem seltenen Einklang,

der in allen seinen Tbeilen herrscht und ihn so zu ei-

nem der schönsten Denkmale altdeutscher Baukunst er-

hebt — da wurden die Herzen weit; beilige Andacht zog

in jedes Gemiith , nnd zum frommen Gebete wurde die

Leistung der Kunst.

Nur eine historische Notiz sollen diese Zeilen von
dem Feste geben, nicht eine Kritik der gewählten Werke
oder ihrer Ausführung , denn theils würde solche nach

einmaligem Anhören nicht möglich und recht sein, tbeils

gesiebt Referent ganz ehrlich, dass er zu sehr von dem
Ganzen ergriffen war, zu sehr in dem Gesaromtgenus«

volle Befriedigung fand, als dass er »ich dieselbe durch

besonderes Aufmerken auf Einzelnbeiten hätte stören mö-

Ftn.
So sei nur erwähnt, dass der einfache Berner'sehe

salm, die Rrissiger'scht Hymne, und Schneider'» wür-
diger Schltissstein des Ganzen den grösslen Eindruck

machten. Der gewiss überaus schatzbaren B. A/eüi'schen

Compositum traten, namentlich bei dem figurenreichen

Scblusssatze, die akustischen Verhallnisse des Domes, die

ein starkes Nachhalten des Tones mit sich bringen, stö-

rend in den Weg. Das Neithardt'sche Werk wäre wobl bes-

ser aus dem Programme geblieben, und eben so hatte wobl
WD. Schladebach besser geifaan , seine Compositum zu-

rückzuziehen, die, zumal die Solosänger und die Mitglie-

der der Dresdner Vereine von ihm abfielen, nur (teil-

weise gemacht, und so in ihrer Zerrissenheit unmöglich

einen günstigen Eindruck hervorbringen konnte. Um so

besser war es, dass der Schneider'aebe Psalm den Scblusa

bildete, in dem sich wieder der alte vielerprobte und er-

fahrene Meister in seiner ganzen, noch immer jugendli-

chen Kraft und Würde zeigte. Möge ihm noch lange die

Freude werden, zu sehen, wie der Baum des Mäuuerge-
sanges, den er so treu gepflegt, wie die grossen Ge-
sangfeste, die ihm vor Allen ihre Entstehung und Pflege

danken, gedeihen; noch lange mit gerechtem Stolze se-

hen, wie Alles sich beeifert, den würdigen Führer zu
erkennen, zu ehren, und solches in lautem Jubel kund zu
tbon, wo er auch seinen Jüngern sich zeige.

Nach solch' ernster Feier war der zweite Tag dem
heitern geselligen Beisammensein , der Ausführung welt-

licher Lieder gewidmet. Auch für diesen Tag ballen die

Festordner von verschiedenen, namentlich Dresdner und

Leipziger Componisten sich neue Gesänge verschafft, um
solche tbeils auf dem Markte, theils auf einem gemein-

samen Spaziergange, der nach dem Schlosse Siebeneichen

und dem romantisch gelegenen Buscbbad führte, zu sin-

gen; doch wollte die Wahl dieser Lieder nicht allgemein

ansprechen; was wobl um so natürlicher war, als an diese

Gattung vierstimmiger Lieder von den einzelnen Verei-

nen, je nach ihrer künstlerischen Befähigung und inne-

ren Zusammensetzung, gar zu verschiedene Ansprüche ge-

macht werden, und es selbst dem genialsten Meister

schwer fallen möchte, hierin Allen zu genügen. Immer-
hin ist die freundliche Sorge des Comile und die Bereit-

willigkeit der Meister, die so gern ihren Tbeil zum Ge-
lingen des Ganzen beitrugen, nur mit grossem Danke
anzuerkennen.

Einen fingeren Rubepunct fand die Masse der Sin-

ger und das zahlreiche Publicum , das ihnen folgte , auf

der sogenannten Sc Iii esswiese, wo sich dem Programm
nach die einzelnen Vereine in besonderen selbslgewähl-

ten Gesingen zeigen sollten. Leider aber wurde dieser

Theil des Festes von dem bisher herrlichen Wetter nicht

begünstigt; Regen floss in Strumen berab, und konnte

derselbe auch die Heilerkeit nicht stören, so verscheuchte

er doch aus der herrlichen Natur in die dumpfen Zelle

und Salons, für die vorsichtiger Weise gesorgt war. So
kam es wohl auch , dass von mehr als zwanzig Verei-

nen, welche an dem Feste Tbeil nahmen, nur sieben oder

acht sich producirten , von denen die vereinigten Zöit-

ner'sehen Vereine aus Leipzig, durch den kecken, kerni-

gen Humor der Lieder, die sie vortrugen, und ihre Pri-

cision sieb den lautesten Beifall erwarben, der, wenn
auch minder laut, doch vollkommen gerecht, sich auch

für den Paulinerverein und die Dresdener aussprach. In

Bezug auf Letzlere kann sich inzwischen Referent nicht

enthalten, ihnen zum bitlern Vorwurf zu machen, dass

sie, bei einem deutschen Gesangfeste, ein ans frantösi-

tchen Opern arrangirtea Potpourri vortrugen. Und wire
es auch noch so gewandt compiliit: das wollte uns zum
deutschen Feste nicht passen!

Am Schlosse des dritten Tages versammelte sich die

ganze Sängerwelt auf dem festlich geschmückten Gewand-
haussaale bei einem einfachen aber froben Mahle, wo
manches schöne Wort die heitere nnd dankbare Stimmung

der Wirtbe wie der Gäste kund gab.

Schliesslich sei nun nochmals der wirklich ausser-

ordentlichen Freundlichkeit and Gastlichkeit erwähnt, mit

welcher die Sänger in Meissen aufgenommen und bewir-

thel wurden, und Allen denen, die zur Bereitung, Aus-

führung und Gelingen des schönen Festes beitrugen, der

herzlichste Dank gebracht. — d—

Paris, im Juni. (Eingesandt.) Eine der vorzüglich-

sten Erscheinungen in der musikalischen Sphäre der jüng-

sten Saison ist die unter der Leitung des Fürsten von

der Moskwa entstandene Concertgesellschaft. Sie nimmt
unstreitig unter den Dileltantenvereinen die erste Stelle

ein. Ein besonderer Vorzug dieser Concerte besieht darin,

dass sie die selteneren Tonwerke alter Meister an's Licht

ziehen, und ein anderer darin, dass sie jungen Talenten

Gelegenheit geben, sieb vor einem höchst gebildeten Au-
ditorium zu entwickeln. Unter den Letzteren bat sich

besonders in dieser Saison eine Deutsche als Sängerin

bervorgelban. Fräul. v. Rüplin aus Constanz, welche be-

reits im vorigen Winter in Privatcoocerten Vorzügliches

leistete, erfreute sich diesmal in den Concerten des Für-

sten von der Moskwa der glänzendsten Anerkennung, wie

sie selten einer fremden Dilettantin zu Tbeil wird. Ihre voll-

tönende und umfangreiche Stimme wurde in der italieni-

schen Schule gebildet: sie ist eine Schülerin des Lablache ;

in ihren Gesängen vereinigt sie die Grazie nnd sorgfäl-

tige Reinheit der Ilaliener mit jener Tiefe und Kraft der

Empfindung, welche dem deutschen Gesänge vor jenem
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aller anderen Nationen eine dauernde Wirkung anf die

Seele du Zuhören sichert. Der Beifall, welchen Fräel.

v. Rüptin ia der Concertgesellscbafl erntete, verdoppelt«

sich in dem von ihr veranstalteten Privatconcerle im Sa-

lon JSrerd. Auch die königl. Familie wollte den Gesang

der allgerübmten jungen Sängerin vernehmen ; die Letz-

tere werde zn einer der Soiree« gesogen , welche die

za Ehren der Herzogin von Kent

Oper
Rurzgcfasste Nachrichten der italienischen

ausserhalb Italiens vom Januar bis

Juni dieses Jahres.
(Besohlest.)

Von anderen Ländern.
Bona (Nordafrika). Bellini's Beatrice machte Furore.

Die beiden Prime Donne Tagliano nnd Lagomarino (welche

Berühmtheilen!), Tenor Brambilla nnd Bassist Galberti

waren ihre Priester; der Tenor der Beste. Bis zu An-
fang des Frühlings wurde noch Torquato Tasso und Ma-
tilde Shabran gegeben.

Conttantmopel. Die gegebenen Opern waren , von

Donizetti: Anna Bolena, Marino Faliero, Elisir, Ajo;
Mösl- von Rossini, Straniera von Bellini, Cbiara di Ro-

senberg von Ricci. Sänger: Prime Donne Fanti (Annun-

ziata), Rigbini; Tenor Lanzoni; Buffo Lipparini-Negri,

und Bassist Sansoni. Aufnahme: nicht die glänzendste.

Cor/u. Mercadante's Briganli. die nirgends gefallen»

machten wunderbarerweise hier Gluck mit der Luzzani,

dem Tenor Forti und Bassisten Pellegrini. Anfangs März

gab die Costa Rossini's Cenerentola zu ihrem Benefiz,

das sehr glänzend ausfiel.

Fiume (Ungarn). Donizetli's in der Faste hier ge-

gebener Roberto d'Evreux, worin die Rusmini - Solera,

die Legs, Tenor Miraglia und Bassist Dali* Asta, im Gan-

zen eine nicht üble Gesellschaft, wirkten, fand wenig An-
klang. Bellini's Purilani, in welchen Buffo Demi sang,

nnd Nicolai'! Templario gingen viel besser. Der aas die-

sen Blättern bekannte Gatte der Prima Donna, Herr So-

lera, Dichter nnd Compooist, gab am 15. Mai eine Ac-
cademia di poesia eslemporatiea; in der Zwischenzeit

spielte die Bande des k. k. Regiments Gollner.

*om, Donizetli's Maria Stuarda, die in ganz Ila-

gemacht, in Mailand nur eine einzige Vor-
LüMabon.

lien Fiaseo _
Stellung erlebte, hat hier mit der Rossi- Garcia gefallen.

Nini's Virginia, die blos in ihrem Geburtsorte Genua,
sonst nirgends in Italien Aoklani gefunden , hatte den-

selben Erfolg,

hier ungemein.

Donitetti, der seinen Dom Sebastiano der Königin

von Portugal dedicirte, erhielt von derselben den Orden

da imacolata Coneepcäo de Villa Vicosa.

Mosern. Rubini mit der Prima Donna Assandri und

Bassisten Tamburini gaben hier im März and April mu-
sikalische Aeademieen mit vielem Beifalle, darauf ebenso

zn Riga ond Königsberg.

Herr P. Negri, gewesener Impresario der italieni-

schen Opern zu Copenbagen , Berlin nnd Warschau, ist

es in derselben Eigenschaft in dieser zweiten Hauptstadt

Russlands während des nächsten Herbstes und Caroevals.

Newyork. Verdi s Lombardi haben bier unlängst En-
thusiasmus erregt.

Odetia. Unter der Leitung des famosen Ricci wurde
bier am 23. April das Theater mit den Due Figaro del

Maestro Speranza eröffnet, worin die Polani, die Sealese,

Tenor Ramoni nnd die Bassisten Sealese und Fiori Bei-

fall fanden. Donizetli's Figlia del Reggimento machte
Fiasco, dessen Lucia mit der Secci - Corsi und Tenor Vi-

tati hingegen Furore. Ricci componirt bier eine neue

Oper (sagt man) und kehrt dann nach Triest zurück..

Petersburg. Der Millionär Rubini, der bald andere

grosse Schätze aus Russland bringen wird, ist nach Wien
und anderwärts, am für die hiesige italienische Oper
Virtuosi zn recrutiren. Bereits hat er in Oesterreichs

Hauptstadt den Buffo Rovere für sie engagirt.

Smyrna. Die hiesige italienische Oper befindet sich

ziemlieh wohl. Die beiden Prime Donne, die Cavalli nnd
Garofoli, Tenor Montani und Bastist Giani haben Doni-

zetli's Parisina, Anna Bolena und Ricci's Cbiara di Ro-

senberg mit gutem Erfolge gegeben.

Zara. Nachdem Fioravanti's Columella mit derMazza,
den Herren Cervati, Bastogi und Lodelli glücklich die

Breter passirt, gab man die von Herrn Mazza fär's (Mai-

länder Idealer Re mit keinem günstigen Erfolge compo-

nirte Oper Leucadia, die hier weit glücklicher war.

Ankündigungen.
Bei «¥e>an. AmArd) ia Offeakaeb «lad encaieaca:

Sechs Uettänge
für vier Männerstimmen

coQipMirt t<

Wertt. Miller.
28. Werk. Preis der Partitur 20 N^r. Preis jeder einzel-

nen SÜmme 2% Ngr.

Neue MuslkaUen
« Verlage tob Carl Patern in B er IIa.

«?, B.. La Demandr. Alleen» ckaraclerutiqne ponr le

Mayer, Chtsrlea (» St. Pelenkaarjc), Deu fraade* Stade*
de Cancer! pour Je Piano. Op. 73. 1 Tblr.

Tnah«a, II.. Herwff Otto'« Liebe t Po**k tm W*lfE. Hallet,

ia Maaik RneUt fir eine Trnontimmc mit Begleilasg de« Pin»

•fotle. Op. SB. SO Scr.

Bei der Capelle der allgemeinen Muftikgeaelltebaft in Zürick
find anl' I. Oelobrr 1844 dir beiden Stellen einet Yiolinialen uad
einet Ohoitten frei. Darauf ReHeetirendr tollen etile Parlier«

ipielen könne«. Der Jakrgebalt i«t SSO Fl. raein., ttele Zeit

Meibt frei für andere nulsliene Be»c bärtig antf. Man wendet «iea

ia frankirlen Briefe« aa di« Coaccrtdireclioa der «ll^meinen Ma-
tlkßeaelUcbaft in Zürteb.

Druck, und Verlag von Breitkopf und Härtel ia Leipzig und anter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 28»1*» August. M 35. 18*4.

RcectuioHtn. — NatkridtU*: Au Leipiig. Dif Pari.er Musik, in

Recensionen.
Dr. C. Löwe: Di« Festzeiten. Geistliches Oratorium in

drei Abteilungen. Op. 06. Partitur and Ciavieraus-

zug. Mains, bei B. Scbott's Söhnen. Preis der Parti-

tur 10 Fl. 48 Kr., des Ciavierauszugs 7 Fl. 12 Kr.

(AagBMlgt v» Gmlav Naneoborg.)

Löwe ist ohne Zweifel einer der reichbegabtesten

und genialsten Tondichter neuerer Zeil; er besitzt nament-
lich ein bedeutendes .Talent für musikalisch • poetische Cha-
racteristik , und hat die verwaiste Bahn eines erfinderi-

schen Geistes in den verschiedensten Kunstformen mit
männlicher Energie und vielem Glücke betreten ; es kann
hier ni cht die Absicht sein , dies in umfassender Weise
darzulhun, wir verweisen somit auf einen früheren Auf-

satz in der neuen Zeilschrift für Musik 1835, Band 3,

No. 25 und 26, wo der Verfasser dieser Anzeige Lowe's
Wirken ausführlieh gewürdigt bat. Obiges (fälschlich so

benannte) Oratorium weicht von seinen Geschwistern
wesentlich ab; der Componist hat nämlich früher vor-

zugsweise das dramatisirle Oratorium cullivirt; leider er-

scheint aber gerade diese Kunstgattung ohne mimische
Kunst und Skenopöie nur als ein halbes Werk von hal-

ber Kraft; sobald nämlich die Characlere in Situationen

vorgeführt werden, welche der ausführende Concerlsäu-

ger nicht durch musikalische Kunst in ihrer Totalität wie-

derzugeben vermag, überschreiten sie die Grenzen des

Concertgesanges, und sind im Oratorium unzulässig. Diese

L'nzuliissigkeit bedarf keines weiteren Erweises, denn nur
das gehört einer Gattung an , was auch in der Gattung
möglicher Weise vollkommen geleistet werden kann. Nie-

mals aber wird ein Concertsänger Situationen darzustel-

len vermögen, welche nur durch plastisch -mimische Kunst
ihre volle Bedeutung und Wirkung erhalten. Lowe's frü-

here Oratorien (and namentlich seine in vielfacher Rück-
sicht geniale „Zerstörung von Jerusalem**) sind aber über-

reich an solchen Situationen; ich erinnere z. B. nur an
die Sterbescene der Berenice „So soll ich von dem Hü-
gel hier" o. s. w. ; jede denkende und tieffühlende Sän-

gerin wird hier zu dem Bewusstsein kommen , dass sie

das, was sie im innersten Herzen fühlt, ohne plastisch-

mimische Kunst nicht darzustellen vermag. In den „Fest-

seilen" bat der Componist diese Oratorienform verlas-

sen ; wir meinen nnn aus Gründen, dass das in Rede ste-

46. Jahrgang.

bende Werk gar kein Oratorium

es bandelt sich hier nicht blos um die ueueuuung

,

die Beurtheilung moss notwendig von einem

Slandpuncte aus eine wesentlich andere werden. Die

Kuusttbeorie stellt den Salz auf: „Man kann ohne An-

stand jedes zur Verehrung des höchsten Wesens bestimmte

und irgend eine religiöse Empfindung als Hauptsache be-

zweckende Tonstück, Kirchenmusik, und den Styl, in

welchem jedes solcher Tonstücke geschrieben sein moss,

Kirchenstyl nennen'* — allein dies ist keinesweges rich-

tig; Kirchenmusik rauss zwar allemal religiöse Musik sein,

religiöse Musik braucht aber durchaus nicht Kirchenmu-

sik zu sein, sie wird es nur dann, wenn sie sowohl dem

Texte als der musikalischen Behandlung nach passend in

den kirchlichen Cultus aufgenommen werden kann und

die würdevolle Einfachheit besitzt, welche auf eine gaoze

christliche Kirchengemeinde erbaulich wirkt. Die Gebete

in Weber's Freischütz , Oberon , in Lindpaintner's Vatn-

pyr, in Marscbner's Templer, in Mebul's Joseph u. s. w.

sind rein religiös, obwohl nichts weniger als Kirchenmu-

sik. Dies ist nicht nur für die produclive Kunst, sondern

auch für die Kunstkritik von höchster Wichtigkeit; be-

urlheilt man alle religiöse Musik nach den Grundsätzen

der Kirchenmusik— wie dies leider nur zu oft geschiebt—
so begehl man das grösste Unrecht an dem Werke und

am Componislen ; namenllich moss unser von Händel an

bis beute ausgebildetes Oratorium nach anderen Grundsä-

tzen beurlheilt werden, denn es ist keine Kirchen -, son-

dern rein religiöse Conccrtmusik. Das Oratorium kann

seiner Natur nach nicht in unsern kirchlichen Cultus auf-

genommen werden ; es hat einen künstlerisch religiösen

Zweck und isl rein unabhängig vom kirchlichen Ritns.

Ein Adam und eine Eva , ein Raphael und Gabriel , ein

Satanas, ein Judas Iscbariot, ein Salonin, Saul, Harapha,

Pharao, David, Jephta, Flavius Josepbos, Jessins Flo-

rus u. s. w. gehört als bändelnder Character schlechter-

dings nicht in unsere christliche Kirchenversammlung ;
~

ist dies erlaubt und passend, so kann man eben so gut '

Lessing's Nathan den Weisen, den Mönch vom Libanon,

Werner's M. Lulher u. s. w. vor der versammelten Kir-

chengemeinde ohne Costüm vorlesen lassen. Die gemischte

Gemeinde, durch Religion, Vernunft und Gewissen zur

gemeinschaftlichen Gollesverebrung berufen, bat als Kir-

chengesellscbaft ein Recht, zu fordern , dass der Cultus

ihrer geistigen Reeeptivität vollkommen angemessen sei.
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Daraus folgt notwendig, dass der Kircbengesang , als

Tbeil des Cultus, sowohl da, wo die Gemeinde selbst aetiv

ist, als da, wo sie sich durch Gesang erbauen lisst, vor

alleu Dingen echt populär sei, d. b. dass die Melodieen

leicht fasslicb, eindringlich, möglichst einfach, und dabei

doch wahrhaft erbaulich und würdig seien. Wo nun der

Gesang als eigentliche Kunst auftritt, d. h. wo die Ge-

einde durch kuoslgebildele Sänger erbaut werden soll,

da niBss auch die Theorie höhere Kuosiforderungen stel-

len , da darf sich die Kirchenmusik von der Arie an bis

zum polypboniseben Kunstchore enläussrrn , doch muss
bier trxtgrmässe Canlabilitäl, gefühlvoller Worlansdruck,

cbaraclervolle Melodie vorherrschen. Die harmonisch-tech-

nische Kunst darf sich nor in so fern geltend machen,

als sie Mittel zum Zwecke ist, d. h. als sie die Erbauung
der zur gemeinschaftlichen Goltesverebrung berufenen Ge-

meinde befördert, auch nie so complicirt sein, dass sie

die Recrplivitat der gemischten Versammlung übersteigt.

Ihr Grundebaracler ist Schönheit, Würde und möglichste

Einfachheit. Von diesem Slandpuncte aus betrachtet sind

noo Löwe's „Fcstzeilen" im allereigenllicbslen Sinne

Kirchenmusik, christlich- protestantische Kirchenmusik, die

nicht blos in den Cultus der christlichen Feslgoilesdienste

aufgenommen werden kann, nein — die durch den kirch-

lichen Ritus recht eigentlich hervorgerufen worden ist;

darum sagt auch der Componist im Vorworte : „Die Zeit

der Composilion dieses Werkes reicht von 1825 bis 1836.

Das Werk kann eben so wohl als ein Ganzes, als auch

seinen einzelnen acht Abteilungen nach als Kirchenmu-

sik aufgeführt vt erden." — leb meine aber geradezu,

dass die acbluugswerlbe Gabe des trefflieben Löwe vor-

zugsweise den wahren Zweck erfüllt, wenn sie nicht ab
„Oratorium in einem Kirchenconcerte," sondern nach den

verschiedenen Abtheilungen beim jedesmaligen Feslgoiles-

dienste zum Heil und Segen der Gemeinde in Anwendung
gebracht wird; es würde das Werk auch viel passender:

,, Kirchenmusik zu den Feslzeiten der christlichen Ge-

meinde" benannt werden können, da der Begriff des „Ora-
toriums" ganz andere Forderungen und ganz andern

Zweck bedingt. — Die erste Abtheilung besteht nun aus

Advent und Weihnachten ; die zweite aus Fasten, Char-

freitag und Ostern ; die drille aus Himmelfahrt und Pfing-

sten mit Anschluss an Trinitatis. Die Worte sind gröss-

tenteils der heiligen Schritt entlehnt, nach Berathung

mit Geistlichen und geistlichen Dichtern. Um es aufzu-

führen, sind ausser drm Chore nur vier Solostimmen er-

forderlich, da die Einführung von Personen wegen des

überreichen Stoffes nicht notbweitdig schien. Wo die Or-

cbestermillel nicht ausreichen sollten, da kann das Werk
auch mit dem btosen Orgelauszuge aufgeführt werden;
schon diese Einrichtung wird zur Verbreitung der Com-
posilion in den verschiedenen christlichen Gemeinden ganz
wesentlich beitragen. Der Advenlslexl geht einleitend von
den frühesten Prophezeibongen des allen Testaments aus,

und rückt der Geburt des Messias durch immer bestimm-

ter werdend« Weissagungen näher, bis zum letzten Pro-

pheten Maleachi, von welchem an die Prophezeiungen
schweigen. Die Sehnsucht aller Völker in dieser Zeit,

besonders aber der Heiden, ist in der Stelle des Jesaias

:

„Ach, dass du den Himmel zerrissest" ausgesprochen.

580

Die christliche, beulige Adrentsfreude spricht der Chor
aus : „Lust eure Zweige sprossen," welche sich in dem
Chorale der „klugen Jungfrauen," „Wachet auf" dem
Weibnachlsfesle eng anscbliesst. Weihnachten beginnt

mit der Verkündigung (welcher hier der Choral: „Vom
Himmel boeb" zum Grunde liegt) und dem Gloria der

Engel. Diesem scbliesst sich hier die Anbetung der Hir-

ten bei der Krippe zu Bethlehem , dieser die Anbetung
der morgenlSodischen Könige an. Das MagniGcal ist mit

dem Dankgebete des -Simeon zu einem Duette verbunden,

worauf das Evangelium des dritten Weihnacbtsfeierlages

Job. 1 abscbliesst. Zur Verbindung des ersten nnd zwei-

ten Tbeiles hat der Componist das in der römischen Kirche

unler dem Namen: „Improperia" bekannte Gedieht (a

Capeila) gewählt. In der Oslerzeit sind die simmllichen

vier Evangelisten zum Grunde gelegt, mit Einflecblung

des Chorals : „Christ ist erstanden ! " — Der Himmel-
fabrlstext zieht noch ausser der Quelle, der Apostelge-

schichte, zwei auf dieses Fest vorzugsweise bezügliche

messianische Psalmen, so wie zwei paulinisebe Aussprüche

in sein Gebiet. Das PGngslfest beginnt mit dermesstani-

schen Stelle des Jesaias 44, 2, während der Chor das

Veni singt. Nach der Apostelgeschichte wird die Aus-

messung des heiligen Geistes als Stiftung der ersten christ-

lichen Gemeine angenommen, welche der Sopran erzählt

und die alleinige Arie einleitet: „Hier komm* ich, mein
Hirte." Sollte man die Trinitatismusik von der Pfingst-

musik trennen wollen, so wiederholt man am Scbluss der

Arie den Choral des Anfangs, „Komm," in welchem
dann das Bassrecilaliv wegbleibt und der Choral sogleich

mit dem dritten und vierten Viertel der Melodie anhebt.—
So viel über die Einrichtung des Werkes, das alle mu-
sikalischen Kirchenvorslände Deutschlands znm Heil und
Segen der Gemeinden an den Festlagen auffuhren mögen.
Leider sieben die gewöhnlichen Kirchenmusiken oft in gar
keinem Zusammenhange mit der Festfeier; Löwe hat sich

ein neues Verdienst um Kunst und Kirche erworben;
möge er andere berufene Kircbencomponisten zu gleichem

Streben anregen, damit die protestantische Kirche einen

heiligen Schmuck bewahre , der für christliche Gemülher
eben so wesentlich nnd notwendig ist, wie die salbungs-

volle Rede für den Geist. — Die äussere Ausstattung des

Ciavierauszugs ist schön; die Partitur erscheint als Fak-

simile. Der Preis wie gewöhnlich.

Heitere Lieder für vierstimmigen Männergesang von A.
Schiffer. Op. 8. 3. Heft. Berlin, bei Schlesinger.

Preis % Thlr.

Die früheren Hcfle wurden Referenten nieht bekannt;

das bier gebotene enthüll nur ein Gesangstück, „Die EU
senbahn," gedichtet von 0. Reich — ein harmloser

Scherz, an welchem eine gutgelaunte Männerschaar, in

Ermangelung eines geistreicheren Stoffes, sich eiuige Mi-

nuten wohl erfreuen mag. Die fröhlichen Reisenden wer-
den blitzschnell nach Dresden, Prag und Wien spedirt

(man siebt, die Phantasie des Dichters greift der frohen

Zukunft mächtig vorl); von jeder der genannten Städte

wird in raschen Umrissen eine Localsehilderung gegeben.

Das in der Dichtung markirte Idiom dieser drei Städte

1044. August. No. 55.
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wird wohl das Beste thun müssen, wenn die rapporii-

rende Solostelle nieht gar zu malt erscheinen soll; der

Componist hat gar tu wenig dafür getan. — Die Scbloss-

poiote wird weder in Worten, noch in Tönen besonde-

ren Anklang finden.

Münnercbor- Gesänge und Quartetten ton (.'. G. Reusi-

tiger. Op. 176. Zweite Sammlung. Erstes Heft. Par-

titur nnd Stimmen. Berlin, bei Schlesinger. Pr. 1 Tblr.

Nach der eben besprocheneo Hausmannskost wird

diese Säogergabe trefBich mnnden. Die Sammlung enthält

vier Gesänge; wenn sie auch nicht zu den vorzüglich-

sten und glücklichsten des fleissigen Componisten gehö-

ren, sengen sie doch sämmllich von seiner frischen Auf-

fassungskrart nnd ganz besonders von seiner Gewandt-

heit in der Formgebung. Ueberraschende Geistesblitze

und jene unwiderstehlich hinreissende Züge der Geniali-

tät bietet das barmlose Werkeben wobl nicht; aber eine

gewinnende Natürlichkeit, ein sicheres Auffassen und Fest-

balten in Ton nnd Form, munteres Leben und gemütli-

ches Anregen. — Diese Eigenschaften sind jedem einzel-

nen der hier gebotenen Gesänge in erfreulichster Weise
aufgedrückt.

Das heitere Lied von Boflmann von Fallersleben:

„Nnr in Deutschland!" klingt schon in verschiedenen

Weisen durch das deutsche Vaterland (wie denn über-

haupt seine Lieder anf Aller Lippen sind) ; die neue Be-

lebung der geistesfrischen Dichtung durch das Talent Reis-

siger's ist sehr geeignet, sie auf Flügeln des Gesanges

weiter zu tragen. Wie überhaupt der Ton des Liedes,

auch in Anwendung der verschiedenen Rhythmen, recht

gut getroffen ist, so wird vorzüglich der lebhafte, durch

den Chor bestätigte und erweiterte Refrain den Eindruck

des Ganzen sichern.

Der zweite Gesang : „Was mir wohl übrig bliebe,"

(ebenfalls von Hoffmann von Fallersleben gedichtet) bat,

bei vielem Gewöhnlichen, doch eine gewisse Wärme, die

den Mangel eines höhern Gefühls weniger hervortreten

lässt. Die Abwechselung und Verbindung zwischen Chor
nnd Solostimmen, sind auch die Gedanken gerade hier

nicht von bedeutendem Gebalte, thun doch dem Ganzen

wohl, und heben besonders den Scbluss vorteilhaft her-

vor. Die zweite Solostelte bis zum Wiedereintritt des

Chors bälle füglich etwas mehr Innerlichkeit erhalten kön-

nen ; namentlich stört nns dabei die Trockenheit des fünf-

ten bis siebenten Tactes.

,,Die Geisterstunde" von Geisheim bildet eine neue

Variante der bekannten Unterhaltung mit dem Nachtwäch-

ter. Die Anwendung der noch immer beliebten Brumm-
sümmen ist hier von guter Wirkung; die Unabhängig-

keit der begleitenden Stimmen von der Solostimme hatte

indess noch besser bewahrt werden können. Auch möchte

wohl die Declamation der Worte: ,,Nachtwächter, ei!*'

leicht zu verbessern gewesen sein, etwa durch successi-

ves Einsetzen der einzelnen Stimmen, oder vermittelst

Trennung der Worte durch eine Pause, während nun aus

Beiden Worten eine „Nachtwäcbterei" wird.

No. 4 schildert die Vorzüge und den wünschenswer-

ten (etwas problematischen) Besitz des Heidelberger Fas-

ses. Die Musik dazu bewegt sieh in ansprechender Weise
nnd in fröhlicher Laune, ohne sieh jedoeh zu wahrhaft geist-

reichem Humor zu erbeben. — Es ergibt sich demnach aus
unseren Bemerkungen, das* die neue Gabe des wackern
Componisten den Liedertafeln gewiss willkommenen Unter-

haltungsstoff gewähren wird, ohne jedoch auf das Prädi-

cat: „vorzüglich" Ansprüche zumachen, wie es so viele

seiner Composilionen dieser Galtung verdienen; die

vier Gesänge, die wir in kurzen Andeutungen unpar-

teiisch besprachen, werden gefallen, ohne einen nachhal-

tigen Eindruck zu machen.

Vier Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bau, von J.

fF. Kallitcoda. Op. 124. Mainz, bei B. Scbott's

Söhnen. Preis 2 Fl. 24 Kr.

Es ist eine erfreuliche Wahrnehmung, dass in der

neuesten Zeit auch die interessante Gattung des gemisch-

ten vierstimmigen Gesanges, dem fast übermächtigen Man-
nergesange gegenüber, von vorzüglichen Componisten

durch neuen Stoff belebt und bereichert wird. Auch die-

sen anmutigen Beitrag beissen wir gern willkommen,

nnd dürfen ihn mit Ueberzeuguug als ansprechend und

gelungen empfehlen. Gemütblicb und wohlthuend bewe-
gen sich diese Gesänge in einer so einfachen Natürlich-

keit und Klarheit, dass sie schnell den Weg zum Her-

zen finden. Sind sie auch nicht alle von gleichem Wer-
th«, so bietet doch jedes einzelne Stück manchen anmu-

tbigen, gewinnenden Zug, so wie auch die Auffassung im
Allgemeinen zu rühmen ist. Das erste, ausgeführteste

Stüek dieser Sammlung, „Lenzverjüngung," ist zugleich

du vorzüglichste. — Schon die Mauuicbfalligkeit, die

sich darin auf so erfreuliche Weise entfallet , zeichnet

es vor den anderen vorteilhaft ans. Ja es bekommt durch

die selbständig hervortretenden vier Stimmen, im Gegen-

Mtse zur blasen Begleitung der Melodie, etwas Drama-

tisches und Belebtes, wodurch es ungemein anziehend

wird. — Aebnlichen Bau und Ideengang bat der dritte

Gesang: „Frühlingsfeier," doch ist die Conception nicht

so frisch und eigentümlich , man sieht es dem Ganzen

an, dass es der Componist nicht nach einem geistigen

Comptex, sondern mebr nach seinen einzelnen Theilen

nnd Sitzen bearbeitet hat.

In Ton nnd Haltung hat wieder der zweite Gesang

mit dem vierten Aebnlichkeit; auch sind beide als „Abend-

lied" bezeichnet. Von diesen beiden geben wir dem letz-

ten den Vorzug. In No. 2 schreiten die Stimmen fut er-

müdend in gleicher Weise fort, was allerdings die Auf-

fassung erleichtert, aber das Interesse keinesweges erhöbt

Einige Dehnungen, wie z. B. auf „Grass" und „Schwan"
machen eine unangenehme Wirkung, im vorletzten Tacle

auf S. 9 der Partitur erscheint es als Härle, wenn nach

dem Schlüsse in Fmoll die vier Stimmen unisono mit m
eintreten. Ein harmonischer Uebergang, etwa durch die

erste Umkehrung du Septimenaccordu, wäre gewiu mil-

der und auch bezeichnender gewuen.

Die Gesänge bieten übrigens den Singern nicht die

mindeste Schwierigkeit; nur eine genaue Beobachtung

der sorgum bezeichneten Vortragsweise wird zu wirk-

samer Ausführung erforderlieh sein.
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Sechs deutsche Lieder mit Begleitung de« Pianoforte, com-
ponirl von B. MoHqve. Dp. 23. Zweite Sammlung
der Lieder. Stuttgart, Allgemeine Musikbandlung.

Preis 16 Ggr.

Sinnige Wahl der Dichtungen, gewandte und ge-

schmackvolle Führung der, wenn auch nicht eben über-

raschenden, doch wohllhuenden Melndieen, die sich höchst

bequem, fast nur in dem Umfange einer Oclave, bewegen,
dazu eine lehr belebte und belebende Begleitung, inier» '

easante, oft recht eigeotbümliche Harmouie, — das sind

die Eigenschaften, die dieser Sammlung zur Empfehlung
dienen und ihr Eiogang verschaffen werden. Oas dritte

|

Lied: „Warum so fern?" dürfte den Vorzug verdienen.

Junge Lieder von Wolfgang Müller, für eise Tenor-
oder Sopranstimmt, oomponirt von Dr. H.

"
ip.

««

126. Hannover, in der Hofmusikalienband-
lung von A. Nagel. Preis 1 Tblr. 4 Ggr.

Die etwas pretiöse Bezeichnung; ,,junge
mag sieb selbst verteidigen , die Musik zn
gen Liedern bat wirklich etwas Jugendlich -Frisches, 'und

diese erfreuliche Eigenschaft wird iboeo zunächst einen

gute» Empfang bereiten. An vielen Stellen dringt der
Quell schöner und frischer Melodie so vullkräftig hervor,

dass mau sich daran wahrhaft erquickt fühlt. Eine sehr
sorgsame, zuweilen höchst bedeutsame Begleitung (die

ur hier and da sich der üeberfütle nähert) unterstützt

die sehr dankbar bebandelte Singslimme und bebt sie vor-

teilhaft hervor. Wenn wir im Ganzen die correcte, oft

musterhafte Declamation dieser Lieder rühmen müssen,

so fallen uns einige Stellen, die diesen Vorzug durch*

aus nicht verdienen, doppelt störend auf. So scheint nns

in Mo. 3 (Rheinfahrt) nicht allein die gewählte Periodi-

sirung mit ihren gleickmissig beibehaltenen Absätzen we-
niger glücklich gewählt, sondern auch häufig die Beto-

nung verfehlt. Gleich der Anfang mit seiner unnatürlichen

Pause nach „fuhren" ist durchaus unvorteilhaft, und
so scheint durch das ganze Lied der einmal angenom-
mene Pertodenban dem vollen Eindrucke binderlich zu sein,

wiewohl wir einzelne treffliche Züge der Composilion
durchaus nicht verkennen.

Wenn uns das zweite Lied wegen seiner interes-

santen Form und originellen Auffassung sebon ungemein
lebhaft angesprochen bat. so erscheint uns doch der sechste

liesangi Klingender Frühling," wie er als der ausge-

darslellt, auch als der schönste und ge-

wirksanute. Wie frisch nad natürlich fliesst die Me-
lodie dahin , von lebendigem Rhythmus , anregender Be-

gleitung and reicher, schön geführter Harmonie getragen 1

Wie passt and randet sieb Alles so glatt und freundlich

ab! Wie richtig sind die verschiedenen, wechselnden
Kegungen des Gefühls, die das Gedicht ausspricht, wie-
dergegeben, und wie ungezwungea geben die kleinen,

reizvollen Episoden aus dem Hauptgedanken hervor und
zu ihm zurück l Dabei ist die Smgstimroc so dankbar,

oft so brillant hingestellt, dass dieses Lied gewiss häufig

erklingen und sich als Liebling erweisen wird. Kurz,
von jungen , frischen Stimmen gesungen , werd«
„jungen" Lieder gewiss Alt und Jung ergötzen.

Sonntag auf dem Meere , Gedieht von Prankl, für eine

Singslimme mit Begleitung des Pianoforle cnmponirt

von J. Hoven. 24. Werk. Wien, bei P. Mecbetü.

Preis 30 Kr. C.-M.

Eine ansprechende Kleinigkeit, einfach und gemütb-

lich aufgefasst; die Singslimme, nur im Umfange der be-

quemsten Oclave sich bewegend, ist meist delamato-

risch gehalten, die Begleituug dagegen ist sehr bezeich-

nend nnd in ununterbrochener Tbäligkeit, leider! aber

nicht ganz correcl : mit den Verdoppelungen zumal nimmt

es der Componist nicht eben sehr genau. Das Lied be-

ginnt in Ddur, nnd endigt, nach einer Episode, die nach

B modulirt, in Gdor. — Die Situation molivirl aber kei-

neswegs die Beseitigung der ursprünglichen Tonart, de-

ren Wiederaufnahme das Ganze offenbar besser und

künstlerischer abgerundet hatte. Das Ganze bat über-

haupt einen etwas dilettantischen Anstrich ; doch wird es

AI.

Nachrichten.

Leipzig , den 19. August 1844. Herr Organist Be-
cker, der kauzige in hiesiger Stadt, welcher bisweilen

Orgelconcerte veranstaltet, erfreute nns wieder einmal

durch ein solches am gestrigen Tage in der Nicolaikirche.

Wenn man durch die Trivialitäten, den äusseren Prunk
bei innerer Hohlbeil, das leidige Virtuosenthum , welch*

sich in der Tonkuust beut Tage so breit machen und nun-

mehr, den Musen sei Dank, ihren Gipfeltiunel erreicht zu
haben scheinen , so dass ein baldiger Umschwung der

Dinge nicht wohl ausbleiben kann, — wenn man durch

all' dieses musikalische Elend erschlafft und abgespannt

ist, so thut es recht wohl, auch einmal ächte, gediegene

Cbaractermusik zu hören. Solche wurde in dem gestrigen

Concerte geboten, das zugleich durch Mitwirkung des

Herrn Hermann Sehellenberg, Organisten an der hiesi-

gen Georgenkirche, noch ein anderweites Interesse er-

hielt ; unseres Wissens ist Herr Schellenberg bis jetzt

noch nicht öffentlich hier aufgetreten, er hat aber seinen

Beruf hierzu bei dieser Gelegenheit unbestreitbar dargelegt.

Eröffnet wurde das Concert durch ein Präludium vom
Coneertgeber , welcher sodann eine Fuge von Händel,
ein ernstes würdiges Musikstück, mit seiner bekannten

Meislerschaft vortrug. Diese bewährte sich auch in dem
folgenden Choräle Job. Sebast. Bach'»: „Wenn wir in

höchsten Kolben sind ," so wie in dem Adagio von C.
F. Becker selbst, welches durch seine freundliche An-
muth einen schönen Gegensatz gegen die vorhergehenden

strengeren Stücke bildete; besonders traten die Flöten

-

stimmen des herrlichen Instrumentes darin hervor. Das
bekannte seebsstimmige Rieercare Joh. Seb. Büch'» über

ein Thema Friedrichs II., vorgetragen von den Herren

Becker und Schellenberg, beendete den ersten Tbeil.

Im zweiten führte der Coneertgeber zunächst eine

prachtvolle Fuge von Händel aus, ein Glanzslück, einem
majestätischen Strome vergleichbar, der ruhig, wie in

selbslbewosster Kraft, aber nach feurig und unponirend
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daberrauscht. Nach einem zweiten Adagio von Beeker,
|

welches durch seinen milden Erntl das Gcmäth des Hö-
rers wieder in sieb selbst zurückführte, folgte eine Fuge
von Seh. Bach, die sieb in ibren kunstvollen Verwicke-

doch stets klar, wie ein reiches, durchsichtiges

enwerk darstellte. Des grossen Meisters Choral:

„Schmücke dich, o liebe Seele'* bildete den Uebcrgang
zo Mozart's geistreicher Fantasie und Fuge, vorgetra-

gen von den beiden erwähnten Herren. Sie machte einen

würdigen Beschluss und pb zugleich zu interessanten

Vergleicbungen zwischen Händel, Bach und Motart Ver-

anlagung; den Letzteren characterisirt die freiere Form
und das stärkere Hervortreten des melodischen Elemen-
tes. —

,

Wir sind dem Cooeertgeber für diese schöne Spende

cu aufrichtigem Danke verpflichtet und können den Wunach
nicht unterdrücken, das« dergleichen Auflohrungen öfter

wiederholt werden möchten. Sie wurden gewiss einen
|

mächtigen Einfluss auf das verwöhnte Publicum inssern
j

und zur Läuterung des Geschmackes viel beitragen. Stücke,
'

wie die namentlich im zweiten Tbeite des gestrigen Con- '

eertes ausgeführten, sind ganz hierzu geeignet, und wenn
auch Anfangs die Tbeilnabme niebl allzugross wäre, so

wurde dieselbe gewiss allmälig sich steigern. Alles Gute
reift ja nur nach und nach. Das gestrige Conccrt, wel-

ches zum Besten der durch Wasser Verunglückten in

Weslprcussen gegeben wurde, war ziemlich besuch), und

wenn man auch dabei dem wohlihatigcn Zweck etwas

su Gute reebnen will, so dürfte doch immer noch eine

hinreichende Anzahl wahrer Musikfreunde übrig bleiben,

gleichsam ein Miltelpunct, um den sieb nach und nach
immer Mehrere reiben würden. — e

Die Pariser Musik im Sommer.— Das Rie-

seneoncert. — Berlioz.

Ein öffentliches musikalisches Treiben versehwindet

in Paris während des Sommers keines* eges. Zwar zer-

streut das sogenannte Landleben die hiesige vornehme
Welt auf einige Monate (die Musik zerstreut sie immer),
allein es bleibt doch noch so viel zurück, um das hie-

sige Gesellscbartsleben nicht geradezu monoton zu ma-
chen. Abstrabirt man von dem niedrigsten Musikaulenwe-

sen, das hier den Noten- and Tonbnndel wobl erbarm-
|

lieber treibt, als man sich dies in Deutschland je könnte

triomen lassen, so muss man die allgemeine Blasse des

Dargebotenen unbedingt loben. Musikalische Paradiese mag
es wobl nie gegeben haben, und die bis zu Beethoven

in einem fortwährenden Steigen begriffenen Erscheinun-

gen mögen, wenn sie Unkraut unter dem Waizen sahen,

noch mehr gelitten haben, als wir, denen die Natur das

edle Samenkorn versagt hat. Es ist ans angeboren, das

Ideellere immer hinler oder vor uns zn sehen, und in

der Tonkunst haben wir, an die Vergangenheit denkend,

wohl Recht, um sie, als um eine verlorene bessere Aera

der Kunst, zu tranern. Ein Blick in die Zukunft wird I

uns in keine bessere Stimmung versetzen. Der Lebens-

strom hat sieh indess nie Dämme vorschieben lasseD,

und so wollen wir einer späteren Generation und unse-

rer Hoffnung selbst das Glück nicht versagen. —
Ich habe in diesen Blättern früher schon den Punct

berührt, dass in der französischen Kunstrichtung ein ge-

wisser Grad von Leichtigkeit nicht zu verkennen sei. Je

Srösser der Künstler, desto mehr verschwindet die Type
es Nationalen in seinen Werken. In den unleren Kunst-

regionen des französischen Bodens hingegen bat die Cla-

viercomposilionswulb , mit den Cbanson'a, den Tänzen,
den Etüden , von je her eine grosse Rolle gespielt. So
möge man denn nicht wenig überrascht sein, wenn hier

der Ernst der besseren Kunstrichtung in einer Erscheinung
thälig ist, die an und für sich selten, und in Paris mehr
als dies genannt werden darf.

Mad. Jeanne Farrenc, eine Schülerin von Beieha,
liess vor Kurzem hier ihre Composilionen öffentlich auf-

führen. Schon im Jahr 1840 wurde im Conservatorium

eine Ouvertüre (in Esdur) für grosses Orchester von ih-

rer Composition gegeben, nnd unter den 3t von ibr er-

schienenen Werken sind die meisten, bei eben so leben-

digem als ernstem Style, von wirklichem Wertbe. Ein
im letzten Concerte ausgeführtes Quintett ist vortrefflich

und überraschte allgemein, eben so ein Trio nnd mehrere
andere, grösstentheils für Ciavier geschriebene Stücke.

Mad. Farrenc executirle mit ihrer talentvollen' Tochter

die Clavierpartieen selbst, nnd halte sich des Beifalls al-

ler Musik kenner in hohem Grade zn erfreoen. Da sie eine

nicht unbeträchtliche Anzahl von unedirlen Werken, wor-
unter eine Symphonie in Cmoll, Ouvertüren und Clavier-

fugen, besitzt, so stebl zu erwarten, dass wir im näch-

sten Winter jene interessante Erscheinung noch näher

kennen lernen werden. Mad. Farrenc ist Lehrerin am
Conservaloire und Pianistin der Herzogin von Orleans.

Dem Vernehmen nach wird sie auf einer Kunstreise auch

Deutschland berühren.

In vielen Kreisen ist die Verehrung classischer, na-

mentlich von Deutschland herstammender Musik hier eine

grosse. Vor einigen Wochen hörte ich einen achtjährigen

Knaben, Camillc St. Jahns, Motart'acbe Clavierconcerle

und Bach'scbe Fugen in einer Weise vortragen, wie ich,

obgleich ich schon viele Wunderkinder gehört habe, dies

nie für möglich gehalten hätte. Die Inspiration des Kna-

ben war durchaus bewundernswürdig, und man konnte

wirklich sagen, dass, wie ein grosser Naturforscher sich

ausdrückt, der Geist bei ihm die Finger polarisire. —
Spohr, der sich ungefähr vierzehn Tage hier aufhielt,

hat vor Kurzem Paris verlassen. Habeneck liess eine

seiner Symphonieen auffuhren, und gab ihm von der all-

gemeinen Fähigkeit des berühmten Orchesters einen be-

sondern Beweis in der EAecution der Beethoven'sehen

Pastoralsympbonie.— Die Lieder des seit längerer Zeit hier

anwesenden Componislen Kücken gefallen allgemein, und

deutsche Gemüthsliefe dringt sichtbarer Weise immer
mehr in das Herz des französischen Volkes. Kücken ist

mit der Composition einer neuen Oper beschäftigt. Die

hiesigen Bühnen leiden an einer allgemeinen Ebbe, und

nach der Sirene von Auher ist Nichts, was der Beach-

tung Werth ist, erschienen. —
Am 1. August fand hier im Palaste der Industrie-

ausstellung ein Rieseneonoert Statt, das Herr Ber/ioM <tt-
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rigirte. Die Anzahl der Executanlen belief tich auf 950.

Herr Tilmant, der Oreheslerdireclor der italienischen

Oper, hatte die untere Leitung übernommen, and die Ge-

sanglebrer Banderati, Benoist, Laty, Dietsch und Ta-

riot leiteten den Gesang. Ausserdem befanden sich im

Chore 23 Sänger von Ruf, die aber mehr pro forma, alt

na wirklieh ibätig zu sein, sich eingefunden hatten. Die

Neugier war gross, die Masse der Zuhörer ebenfalls. Das

Gouvernement soll mit diesem Musikfeste die gekrönten

Fabrikanten bei Gelegenheit der Industrieausstellung ha-

ben bonoriren wollen, doch soll Herr Berlioz auch bei

den Kosten selbst belheiligt gewesen sein. Das Programm
war folgendes: 1) Oaverlnre zur Veslalin von Sponlini.

2) Scene aus dem dritten Act der Armida von Gluck.

3) Marcbe an supplice, Fragment de la Symphonie fau-

tastique von Berlioz. 4) Gebet aus Moses von Rotsini.

5j Ouvertüre zum Freischützen von Weber. 6) Hymne
an Frankreich von Berlioz. 7) Das Gebet aus der Mum-
men von Auber. 8) Nationalgesang aus Charles VI. von

Haler;/, 9) Gesang der Arbeiter, eine zu diesem Feste

eomponirte Canlale von A. Merattx. 10) Finale aus der

Cmoll -Symphonie von Beethoven. 11) Chor der Dolch-

weihe aus den Hugenotten von Meyerbeer. 12) Hymne
an Bacbus aus Antigone von Mendelssohn. 13) Oraison

funebre et apotheose, final avec Cboeurs et deux Orche-

•Ires, de la Symphonie funebre et Iriompbale von Berlios.

Allgemein war das Erstaunen, als man die erwar-

tete Wirkung des Orchesters vermisste. Obgleich man
nnr einen Theil des Gebäudes zu einem Saale eingerich-

tet hatte , war letzterer jedoch so gross , dass für den,

der sich nicht unmittelbar in der Nähe des Orchesters

befand, die Wirkung sehr malt ausfiel. Zweihundert Exe-
cutanten machen in einem verhällnissmässigen Saale mehr
EfTect. Da nicht weniger, als acht Paar Pauken in Thä-

ligkeit waren, dabei die grossen Trommeln und die neuen

Blasinstrumente von Sax ebenfalls das Ihrige thaten, so

machten sich die Composilionen , in denen jener Instru-

mente besonder« gedacht war, wie anter andern Ha/e-

vy's Nationalgesang, besonders gut. Er erregle theils

auch von politischer Seite einen wahren Beifallssturm

und musste wiederholt werden. In Betracht einer so groi-

sen. immerhin schwer zusammenzuhallenden Masse war
die Leitung im Allgemeinen sehr zu loben. Schwächeres,

als das Fragment aus der phantastischen Symphonie bat

aber Berlio» bisher noch niebt von sich boren lassen.

Berlioz, der sich überhaupt nnr in Phantastereien be-

wegt uud nicht die mindeste gefallende Kraft besitzt,

hätte am Wenigsten nölhig, eine seiner Composilionen

noch obendrein phantastisch zu nennen. Das Stück er-

schien mir als ein offenbarer Unsinn , und es ist mir

durchaus unbegreiflich , wie man es wagen kann , mit

dergleichen öffentlich aufzutreten. Die Trauerrede mit der

Apotheose wird man vermulblich in Deutschland schon ge-

bort haben. Was ist Reflexion, was erheucheltes Leben,

wenn nicht dieses? was soll überhaupt für gemacht gel-

ten, wenn nicht eine Composition , zwischen deren ein-

zelnen Tacten man den Componisten immer stehen und

sich fragen siebt, was er nun weiter machen solle? Ber-

lioz mag sehr viel Enthusiasmus für gute Musik haben,

er fuhrt wenigstens immer das Bessere mit dem Seini-

gen auf, aber besteben die Handlungen einer edlen Na«

tur nicht eben darin, dass sie ihre Eigentümlichkeit er-

kennt und nicht über ibr natürliches Wesen hinausgeht?

Wir werden uns nicht zu anderen Geistern machen, als

wir sind , and aus einem uns gegebenen empfangenden
Talente ein produelives zu schaffen, steht nicht in unse-

rer Gewalt. Im Elemente des Tones selbst liegt etwas

Uebersinnlicbes, Erhebendes, und wenn recht viele Mas-
sen im Character der Feierlichkeit oder der Trauer auf-

gewühlt werden, so glaubt die Menge, diese Fluth des

Tonelementes komme auf Rechnung der Kunst. Wie ist

es einer edlen Natur, wenn sie begriffen hat, was Beet-

hovens C moll -Symphonie innerlich bedeutet, und was
eine solche Kunstform innerlich zn besagen habe, mög-
lich, dieses zerfliessende Schmollen eines blasirten Innern
objectiviren zn wollen? Allerdings beweist der, der nicht

zu erkennen vermag, dass die Kunstform nichts Aeusse-
res, sondern der Abdruck des Geistes ist, nur, dass er

vom inneren Wesen der Kunst keine Vorstellung bat.

Und selbst wenn eine geistige Masse für einen solchen

Process vorhanden ist, bandelt es sieb noch um das den
Lebensreichtbum seines Innern aus sich heraustunende

Ich. Viele Leute geben ihr Ich, aber was für eines! —
j
Es versteht sieb von selbst, dass dergleichen jeden wah-
ren Verehrer der Kunst nur deswegen in Anspruch nimmt,

I weil das Bessere dadurch offenbar leidet. Denn man kann
das Bessere nicht erkannt haben, wenn man das Schlechte

neben ihm lobt. Das Schicksal von dergleichen Werken
ist zu gewiss, als dass ihre Existenz selbst andere Miss-

sländc, als diese, mit sich führen sollte. Das Volk schaut

immer dabin, wo der meiste Lärm ist, und da eine Par-

titur glücklicher Weise nieht selbst zu schreien anfängt,

so ist nach erfolgter Unlhiligkeit des Componisten Alles

vergessen und vergeben. B.

Feuilleton.

unterliegen, und iwar toll die der Opar von der de* Schauspiel»
ganx getrennt werdea , jeao wieder aater die Leitung des Grafen
v«n /Irrlern kommen, diese unter dem bisherigen Intendanten Herr«
von Mutner verbleiben.

An 37. Juli Wardt SopAoelu Antigene mit Mendelttohn Bar-
tholdy'i Hntik in Hamburg zum ersten Male aufgeführt uad maehtt
einen gewaltigen Kindrock aar die Zuhörer. Sie itt seitdem be-
reit! mehrere Male wiederholt worden.

Das grosse Paritar Musiktest (s. S. 461 d. Bl.) litt am 1. Au-
gast anter Berlin»' Leitaag Statt gefaadeo; et war ttark besucht
und die Aosrührung, troti dem aiebt akattitchen Gebäude, sehr
gelangen. Oit Voaatpartieea (,raeasa Doeh mrbr aa , alt die ta-
»trumeulalttüeke. Dia Einnahme betrag 37,000 franken.

In Dresden wurde aal 4, Augatt Juber't „Schwarser Domino"
znm ersten Malt mit vielem Beifalle gegeben, der namentlich Fraa
Spalter GentilHomo (Aagala) in Tbeil ward, aächtt ihr den Her-
rea MiUervuner (Graf Julien), Bekringer iMattareoa), »achter
(Lord Ellars'. — Ebendaialbit hält aieb jetat — ausser Meyer-
beer, wtlebar einige Zelt da bleibea will , um aegtstört aa »einer
neuen Oper tu arbeilta — die tebweditche llof»»ogerin Fräai.
Jenny Lind ttf, die ab .in bedeutende. Taleat geschildert wird.
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Am 30. Jeli «Urb Ia CarUbaJ Woffgaitg Amadeut Mozart*,

der jüagere Soba dei greisen Tonmeisters, 53 Jihr «lt. Beksaut-
lick war Cr eia geschätzter Pianofortevirtuns und Componist and
bat lieh aameollicb in Lemberg alt Musikdireeter an die HeboDg
der dortigen KaeiliMlande grosse Verdienste erworkeo.

7tcA«'seAr* bat mit bedeateadea Erfolge in Haaborg eiae

Reib« Tan Gastrollen gegeben.*,

Ab 19. iali ward« la Sckwsrzcnbeck (anweit Hamborg) voe
dem Sasgervereiee difMi Ortes in Vcrbiodang mit deoeu von Ber-
gt dorf, Hstzebnrg aad Trittao eia Gesaagfeet gebaltea.

An 14. Jali fand eia grosses Siegarfett ia Srhlowig Statt.

Ata Morgen werde in der Doaibirebe eia geitiliebea Ceaeert nnter

Leituag dea Maiikdireelora ßelltnann aas Schleswig gegebea aad
daria eia Chor aai Rotiinis Subat aaler, Ode vna Ktopsloek

„Aa daa Unendlichen," coapoalrt voe Häirr, aad Bänder* Hai-

leloja aaa dea Mesiia* uofirführt. Dei Nachmittags war Fest-

! eoeeart ia Freien , wobei Haiikdlreetor Griidner au Kiel iwblf
denUebe Lieder euiTü'brte. Za dea Ceaeert in der Kirebe wnr-
deo 35U0 EiolrilUkartea aotgcgrbca ; die Zabörer bei dea Ge-
lang ia Freien lehklztc aen auf 14— 16,000. — Daa Feit »oll
nScbilci Jabr Wiederboll werden, wsbrsebeinlie b ia Vereine ait
den Elbliederlafeln all „Nerddeaticbea Sangerfeal."

Nicht Binder feitlieb wurde in Zweibrneken da« «Ufte pfalzi-
aebe llaiikTeit aater Ftlix Mendtlnohn Barlhoidy't Leitnag br-
gaagea. Der erste Tag braebte Mtndtluohn't Oratorium „Paulm,"
der tweile ßetthoven's Dmell-Sympksaie , Oovertnre von J/6a-
ring an* Zweibrücken, Mendeltiohn'i ,, Erste Walpargiiaackt "
ond Bundeslied voa itartcknrr. Der Bciorh war sebr zahlreich.—

I Das xWülfte pfälzische MuiikFrst wird uächitkünftigen Sommer in
Kaiserslaulera aater der Leiloag des Capellmeiilers Front Lach-
ner aai Mäaeben gereiert, welcher elae Oovertnre besonders data
eempooiraa wird. Aosierdem lind zur Aaolibrnag bestimmt i Häa-
dePi Oratorium Samson. Mutorr* Esdar-Sjapbeaie, MendtU-
tohn ßart/ioldt/', tt. Paala.

Ankündigungen,
Fh. Dlehl in Darmstadt ist

Theoretisch • practisehe

Anleitung zum Orgelspielen

Zweite rerr,

Thli

C. H. Hlnek.
Arte und verbesserte Auflage.
preuss. oder 5 Fl. 24 Kr.

Partirprrü bei Abnahmt voit 10 ExtmpUrm 1 TSaUr adrr

3 FL 50 Kr.

Novitäten voa Hehnbrrth et Comp, ia Hamborg,
welche so «bea Tcraaadi aad dorch alle gale Baeh- aad Masiba-
Uenbandlangeo sa besiehe» aiad:

BorUanOhl, h*. E., 8 Melodies de Douizrtli, arr. p. Vcellc

avec Aceomp. de Pisas. Op. 30. 14 Ggr.
BtirsriliAller, Feral., „Der Caracval voa Venedig. 4

ril- Thema von Psgaaini, variirt für Pianoforte. 8
Cnnthttl, AUS. M., Polka niililairr, für

1 TUr. 18 Ggr.
— — «1? d? für Pianoforte. (1 Ggr.
— — SebnsorhUuolka, für Pianoforte. 6 GgT.

Cranter, «¥• Bh IS aoavelles Etades ca türme

ponr Pianoforle u 4 ntaiaa, Op. 06, in 1 Bande.
— —

, ,Les 9 styles"; Aaciea et moderne. Paula

ponr Piaaa, Op. 07. Nene Ausgabe. IS Ggr.
Doltauer, «I. af. F., Practisehe Schule des Vloloucellipiela.

Op. 188. 4 Ablheilaagea in Eiaeai Baade, mit Schaberlb's

»ikalisrhrm rrimdwörUrbuch als Prämie 4 Thlr.

Fraatk, C. A., Kc'°b'« (Uirlen Ccdicht) für Piaooforte. Op.
3. «8 Ngr.
Halkbrrnner, Fr., „Lei Soapirs.«' 8 Nocturnes. 0». 121,

arr. für Violine oder VCelle a. Pfle von C. Schuberlh. 16 Ggr.

HLrelba. C«» ,,Seemaaa's Liebchen." Lied für Sopraa mit Violine

•der Vieloocelle obligat nad Piaaorsrlc. Op. 83. 1 Thlr.

„Schiffer'i Abcadlied." Op. 88, für Sopran oder Tenor,

mit Pianoforte. Neue Ausgabe. 8 Ggr.

Dasselbe für Alt ader Bariton. Nene Aasgabe. 8 Gm.

de Nocturnes,

8 Thlr. 8 Ggr.

— — „Mary." Romanze, Op, 70, fir Sopran oder Tenor, mit
Pianoforte. Nene Ausgabe. 8 Cgr.

— — Dasselbe Kr Alt oder Bariton. Neae Aasgabe. 8 Ggr.

„Mda Hera ist ia Hochlaad." Lied fir Gcsaag mit Gal-

tsrre. 8 Ggr.

Erug, 42. ( Preis -CoaipoBisI), Adagio un

forte aad Vielencelle. Op. 4. 80 Ggr.

Schmitt, «ff., Erster Lehrmeister im Piaaofortrspiel.

Curaus comp), in Einem Bande. I Thlr. 6 Ggr.
Brti, Ch 6

"

Piaao. Op. 4. 1 Thlr. 8 Ggr.
Faatnisie briU. aar des Theme.

80 Ggr.a»cc
, Op. 7, poar Via-

ia L.ipaig «lad er

Walaer. Op.
Op. 103\

/,Jloa.,
Krinnrrunn »n (iiobübcl

Nateliea- Walser. Op. 104.
Maaarha. Op. 10».
Almaeka- Polka, Adelaiden Polka . Norfolk - Polka.

FSr Pianoforte awei- und vierhändig,
für Punoforis, für Flöte, far ürcbe.ur.

Ia der kftolgl. aleba. Hof - Musikalien Handlang von C. F.
ia Dresden ist so eben eeschieaea:

RicnsEi«
der Letxte der Tribünen.

Grosse tragische Oper in fünf Acten
TOR

Richard Wagner.
Vollständiger Rlavierautxvg , 2 Bände.

Preis 16 Thlr.

Daraas einzeln No. I — 14 a 1\ Ngr. bis 1 TUr. 8 Ngr.

Die Ouvertüre für das Pianoforte 80 Ngr.
Dieselbe an 4 Händen 1 Thlr. 8 Ngr.
Lntci Potpourri daraus für das Pianoforte 88i Ngr.

Urr TolWlanHißr lilaticr.iuiup Tür da! Piaooforle ohne Worte,

so wie ondere abliebe Arran^rmrnts voa C. Csema, A. ti. rur~

Uttum, A. Jttiautl, F. A. Jdouawr «ad Fr. Stkubtri sind unter

der Presse and werden schnell hinter einander erscheinen.

Die Ouvertüre in Partitur, lithographirt , Press ü Thlr., ist

durch um zn beziehea.

„Der /liegende Holländer'*
romantische Oper in drei Anflügen, von demselben Componisten»

wird ia vi.llsUndi cem Klnvierauszog und ia eiaselnen Nummern
binnen wenigen Wochen ausgegeben.
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NEUE MUSIKALIEN,
welche ao eben

im Verlage von Breitkopf <S? Härtel in Leipzig
erschienen und durch *Ue Bach- and MuaikalieabandluDgcn 10

beaicbra »lad: Thlr. Wgr.

Anhtr) D. Wm E*, Die Sirene. Komiache Oper in 3
Ahlen aach dem Französischen de* Seribe roa Jal.

Franckr. Yull»tandigerKlavicran»attgmit deutschem and
franin»i«chem Teile 6 —

Ouvertnrc daraai far da« Piaaofbrle xo 4 Händen
arrnagtrl . • —- 80

Beethot rn. Ii. */., Ouvertüre xerOprr, Fidclie für

8 Piaaoforte xu 8 Händen eiager. v»a G. M. Schmidt. 1 —
Beyer, F., Lcs premicr» Socee». Varialioni el Hon-

deaux ponr le Piaao mr des mstifs favori«. Op. 75.

Cah. I. 8 a — 80
CTsaopItn , E., 8 Noctemea pour le Piaao. Op. HS.. — 80
— — 5 Mazurka* ponr le Piaao. Op. SS — 83
DuvernOf,J.Bm La Polka nationale. Bagatelle ponr

le Piaao aar le molif favori de Baden-Baden. Op. 131. — 18
— — 8 Foalaiaica paar le Piano sur les motifi de la St-

riae. Op. 133. No. 1. 8 a —
E. Mm 8», 7 Lieder lar eine Singilimine mit Beglei-

tung de* Piaaoforte i

aLeearpentler, A., * noavellee Fanlaiiie* mignou-
ne* mit le* molifi de Mlle. Page«: La prtite UcrCerc ou

le Charme de la veix. Lea Amoart de Michel el Cbri-

ttiae ponr le Piano. Op. 91. No. 1. 8 ä —
— — Polka favoritc veriee ponr le Piano. Op. 93 —
M*t>C«UBUey, E., 18 Emde» eiprcseive» ponr le Plana. 1

lIOMrt, W. A., OcBvrce de Piano. Cah. 13. No-
velle Editioa.

Daran* einseln:
No. 1. Qaatnor pour Piano, Violon, Viola et Violoa-

celle. GmoB... 1 10
,, 8. Qnalaor ponr dito dito. Kador 1 10
,, 5. Sonate poar Piaao et Violon. Gdur — 13

BflkflTr Jl., 4 Galop« brillant* ponr le Piano. Op. 3.. — 18
— — Marcran iaalrnetif. Faataiaie et Variation* brillan-

te* paar le Piaao. Op. 6 — 88
c, •

Iii

10
18
8

e Finale.

— Morccau
in Form de* Coaxerliao für Pfte. Op.88. 1 18
bnrlestrue de Salon paar le Piaao. Op. 36. — 13

— — Faataiaie ileyauic ponr le Piaao »ur i'Opern! La
Sirene d'Anber. Op. 39................. — 18

So eben erschien aad ist in allen Buchhandlungen in haben i

Theoretisch praktische

Anleitung zum Vlollnsplel
Tür

lentlicb aueb Scbnllebrer, Seminaristen nad all« Solche,

en es an Gelegeobeit oder Mitlela zu einem griiod-

lieben Unterrichte in der VioUnspielknnst febll,

daher

Rücksicht auf dem SetbttunUrricht
TOD

Friedrich Barnbeck,
Milc lied der keaigl. Wärtemb-rgi.cbea Hof. Capelle.

Bevorwortet

. SchllllBc.
Kl. 4. keoob. tl Ggr. oder 1 PI. 30 Kr.

Im der Vorrede tagt G. StkOimt aber dirae* Werk aaler An-
na: „So »»ehe ich niehl an, da, Bach allen den Pereooen, die

auf dem Titel genannt worden lind, angelegentlich») zu empfehle«.

Ich habe die s,ebrriru|;nitg, da** aar Erreichung ihre« Zweck» and
xur Befriedigung ihre* Bcdürfniaae» noch kein besacre», einfachere*

ad bequemere» llülfimittel geboten wardc. Nar mit dnigjer piten

Anlage begabt uad inil Veratand, Anfmerksamkeit und Fleiaa dieaei

Bach benatxl. meine ich, na« Jeder, der aontf die

gemein ma»ikali«ebea Vorkeaataiiae ha4, «ich tmbet •

bilden können in der Kuaat de. VioHnapiela. daa* er diejeaigen

aad Fertigkeiten darin, welche er, ahne eigeulli-

a, xa »einem Berufe bedarf, hinlänglich beaitzt."

ollherjrer'scbe Verlegahaadlaag.

ein billigere«

alle Masik- i

fax 18 Ngr.
in LdpsJg roa

Ein Trompeter,
geübt, aad allea icitgenaastcn Anforderung
hei aiaer Hofcapelle ein aicheres Engagement. Aaf portofreie

oen, amier der Chiffre E. T., wird darch die Bachhandlang
B. Hermann, ia Leipxig nähere Aaaknaft crtheUt

An die verehrlichen Hof- and Stadt-Theater-Directio-

neu Deutschlands.

Orr Uaterxeichaele crlaabt (ich hiermit, »eine am 88. April

die»es Jahre* xom ersten Mal im Thealer Dnarr Laue aufgeführte

Sroaae Oper „ Ule BrAamte von Venedig" welche bi*

ade der Saison, 31. Mai, nVeiuMafxuNuaxijf Mal mit steigendem

Beifallc wiederholt wurde f ia ihrer deuUcbea dnreh Cmi lllingc-

mann gaax umgearbeiteten Form den Bahnen aeine* Valerlandea
anzufragen. DaK v oll*tiindigc Tntbuch und die Partitur werdrn Mitte

September aar Ansliefernag bereit »ein , and konum rechtmässiger

freite cMischliculich nur »en dem Campanuten erlang werden.
JTullu» Heneellet, Cnpellmeialcr de* konigl. Theaten

Drarr Lane, 8. Maaeheater Sapare, Loadoot.

Bitton zu beachten!!
Ia verschiedenen Zeitungen seigt die Schlesinger'»ehe Musita

UtnhmndUtna Naritatea an , unter denen (ich auch Compotitionea
ran Gung l befinden, mit Hieweglaiauag de» ia dieiem Falle
wiebligeu Varnamea*.

Um jeder hieran» enlatehenden Verwech»elnng »or, nbengen, er*
laubea wir aaa, ein geehrte» Publteam darauf aafnrrkaani xa ma-
chen , daa* die beliebten uad allgemein verbreiteten Compoaitie-

«Vosef Ginma/l
er wie nach ia unxerm Verlage eraebienca, nad erscheinen werden,
hingegen die iu der Schleaingencben Handlung erschiracaea tob
Ja ha ja» G>mg\ nad für jelst deeaea drei erat eraehieaene Ta

Dieac Erklärung wird durch da» TÜraUtt der tob
Schlesinger edlrtea Tnoae am »a nolbwendiger, da auch die»

Verweebaelungea leiehl Vemala.aung gibt, der Vorname ial

Druck und Verlag von Breitkopf und HärUl in Leipzig and

sl. fiani'l
bcxeichnel. w*« jeder eben *o eat für Jtrf ola Johann le*ea kaaa;
ferner findet »ich aber aach aaf dieeem Titel die Bemerkung i

Verleger von Cnu'I (welcher?) Briegerlaxl, OberUndlcr, Sire-
nen- (Inllop und Polka Inr Piaaoforte von (Damke — ? — !!!),

welche Compotitiunm ajunmtlich in nnserexa Verlaga tob mftsej
Gung'l eraehienea , uad au deaeea bclieblcatea aad ve

"

Compoaitionen grharea.
Berlin , im Auguat 1044.

Fd. Bot« aad «.

Digitized by Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4tea September. M 36. 1814.

I (Jtber J«b. Seb. Bacb's fCirchrngesinfe und CanUten.— Rrcrnrionrn. —
«weile Liederfeit dei tbiirinjw SaogerbaDdet. — JtJcümdigungt*.

Prüfungen in Pras. Dt«

lieber Joh. Seb. Bach''s Kirchengesänge und
Cantaten.

Dritter and letzter Artikel.
Uitf«lk<ilt von Mose wim.

Dem Verzeichnisse Bach'scher Cantaten in No. 28
dieser Biälter ist die Bemerkung vorangestellt, dag* darin

wahrscheinlich manches Zweifelhafte enthalten sein dürfte.

Diese Voraussetzung gründet sich mit auf die eigene Er-
fahrung, welche ich in der mir tunlichst zugänglichen,

grösstenteils selbsteigen zusammengestellten Sammlung
gemacht habe. Unter den in der Bibliothek des königl.

academischen Instituts für Kirchenmusik zu Breslau von
mir Torgefundenen zehn Cantaten, deren Mittheilung sie

einer angesehenen Musikhandlung verdankt, trägt die

mit in das vorstehende Verzeichnis* aufgenommene : „Wer
sucht die Pracht, wer wünscht den Glans" auch nicht

die geringste Spur Bach'schen Geistes, und würde ich sie

nach meinem healen Dafürhallen nur dann für Mehl hal-

ten, wenn sich das Autographon Bach't davon aullinden

Lesse. „0 Jesu Christ, meines Leben« Licht" besteht

blos aus dem durchgeführten Chorale nnd acheint unvoll-

ständig milgetheilt zu sein. ,,Widerstehe doch der Sünde"
enthält zwei Arien und ein Recilaliv für die Altstimme;
,, Meine Seele rühmet" dasselbe für den Tenor; beide

sind ohne Chor und Choral und ihre Vollständigkeit da-

her fraglich. Die Arie in der letzteren : ,, Deine Güte,

dein Erbarmen," mit den bei Bach so ungewöhnlichen
Rosjlien, kommt mir auch bedenklieh vor. — Nachträg»
lieh sind noch folgende Cantaten dem obigen Verzeich-

nise hinzuzufügen

:

Ach Gott, wie manches Herzeleid in C. Dom. 9. p. T.

Ach Gott, wie manches Herzeleid in A. Dom. 2. p.

Epiphanias.

Bringet dem Herrn Ehre (Ddur).

Christe, du Lamm Gottes.

Denn du wirst meine Seele. Bdor.

Gott ist mein König (glückwünsebende Kirch.-Cantate).

Ich kab' in Gottes Herz und Sinn. Dom. Sepluagesima.

Lassl uns das Jahr vollbringen.

Lasset uns ablegen die Werke. MariaeEmpfiogniss.

Nack dir verlanget mieb.

Wir danken dir Gott. D dur.

Wir müssen durch viel Trübsal. GmoU. (Mit

tendem Orgelconcert.)

44. Jairgaoj.

Wir finden für die obigen Kirchenmusiken eine dop-

pelle Bezeiehnung. Sie sind theils „Cantate," theils„Con-

certo" benannt; auch Süden sich einzelne mit der Be-

I Zeichnung: „Dialogus." — Concerlo scheint eine Can-

tate zu bezeichnen , in welcher das Orchester im Gan-

I
zen oder mit einseinen Instrumenten concerlirend auf-

tritt. Mehrere dieser Toowerke sind mit Orchesterstücken

I

— Sympbonieeu benannt — eingeleitet, auch wird in

i
einigen der Gesang durch ein eingeschaltetes Musik-

stück unterbrochen. — So beginnt das Concerlo: „Ich

I

liebe den Höchsten mit ganzem Gemülhe" mit einer

l

Symphonie für drei Violinen, drei Violen, drei Violoncel-

, len und Conliouo, zwei Oboen, Taille und zwei Corni

j
di Caccia; — „Am Abend aber desselbigen Tages" mit

einem höchst anmulhigen, die Ruhe des Abends darstel-

lenden Inslrumentalstüek ; — „ Kommt , eilet und lau-

! fet " mit einer aus zwei umfangsreitben Sätzen (einem

{
Allegro und einem Adagio) bestehenden Symphonie. —
„Geist und Seele sind verwirret" enthält zwei Syropbo-

! nieen mit obligater Orgel. — „Die Elenden sollen essen"

beginnt mit einer Symphonie über den in die Trompeten

,

gelegten Choral: „Was Gott thut das ist wohlgelhan."—
Dies Tonslück bietet uns dadurch eine bei der Bespre-

chung der Cantaten übergangene Form der Choralbear-

j

beilungen. Eine andere bisher unerwähnt gebliebene fin-

' det sich noch in der Cantate : ,. Es ist mchU Gesundes

! an seinem Leibe," in deren Einleitung, einem freien

Chore, die erste Zeile des Chorals : „Herzlich thut mich

verlangen" als Canlua firmus im Basse erscheint. Ein

einfaches klagendes Motiv schwebt darüber und wird das

; ganze Stück nindurch von der Geige festgehalten; in dem

frei sich entfaltenden Chore tritt dann der bezeichnete Cho-

ral mit allen Zeilen, von drei Posaunen und dem Cor-

nea, vierstimmig vorgetragen, nach und nach dazwischen

hinein. — Wie die Solostimmen im Gesänge vielfältig

and reich in diesen Kirchenstücken bedacht sind, so bat

Back nicht geringere Aufmerksamkeit auf die Soloinstru-

mente gerichtet. Wir finden viele Solo's für die Violine,

in „Waebet auf, ruft uns die Stimme" sogar ein Solo

für die Viotino Piecolo (Terzgeige). Aueh das Violoncello

Piccolo, Gamben, Violone, Flöte, Oboe di Caccia, Fagott,

Horn, Trompete, Orgel und Laute treten als Soloinstru-

mente auf; am Meisten die Geige, die Oboe, die Oboe

di Caccia und die Trompete. Auaer diesen Instrumenten

fiodet sich noch häufig den Oboen eine Altoboe (Taille)

56
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beigese Iii ; auch die Oboe d'Amour wird — ood gemein-

hin in Verbindung mit Plölen — benutzt.— In dem Psalm

„Aus der Tiefe " siebt eine Solooboe in B (wie unsere

B-Clarinetle), eine Schreibart, die mir noch nirgends

aulgeslossen ist. — In einigen Canlaten Buden sich noch

statt der Fagotte die allen Sordnne bezeichnet vor. —
Die Horner werden in den Partituren von den Jagdhör-

nern unterschieden ; -letztere sind wahrscheinlich die noch

in vielen Kirchen aufbewahrten grossrn Hörner, welche

wegen ihrer einfachen Windung stärker lönrn. — Die

Trompeten bieten bei heutigen Aufführungen dieser Werke
die meisten Schwierigkeilen dar; sie sind grösstenteils

für Clarinbläsrr geschrieben, in einigen Stücken mit drei

Trompeten bezeichnet: Clarini die beiden ersten, Princi-

pal die drille. Aellere Männer werden sich noch erin-

nern, in ihrer Jugend bei den Trompelercbören aur den

langen Trompeten mit sehr engen Mundslücken die Cla-

rinsolo's gehört so haben, welche sich gemeinhin im Um-

fange von g bis f und <t bewegten ; wie sehr auch die

Behandlung der Blechinstrumente sich in neuerer Zrit ver-

vollkommnet bat, jener Clarinton ist dennoch ganz ver-

loren gegangen. Mundslücke nnd Veikürzung des In-

strumentes durch öftere Windungen der Rubre erschwe-
ren das Traclament der Höbe. Am Meisten ähnelt je-

ner Ton dem der Clarinette, nur dass er bei grosser
Weiche mehr Fülle hatte, als dieser. Ivb babe die Ge-
wohnheit, bei Aufführungen Bach'scher Weike, z. B.

des Magnificat in Es, die ersten Trompelenslimmen für

Trompeten von höherer Stimmung umzuschreiben , und
die ihren Umfang überschreitenden oder von ihnen nicht

mit Leichtigkeit auszuführenden Stellen den Clarinetleu

zu geben, diese aber überhaupt, wie die Bach'&chea
Trompeten behandelt , jenen theils ergänzend , tbeils sie

verstärkend hinzuzufügen. Andere mögen'» anders ma-
chen. Gemeinhin ist dem Chore von drei Posaunen
ein Discanlcornett beigesellt. Auch Rodet sich in zwei
mir vorliegenden Canlaten eine einzelne Tromba da li-

rarsi; etwa eine Discantposaune ? (Ich bitte um Beleh-
rung.)

Dass die IfarA'sche Instrumenlirung mit der unserigen
keine Aebnlicbkeit hat, darf als bekannt vorausgesetzt
werden. Seiue loslrumentalslimmen sind, wie die Sing-
stimmen, fast immer real, nnd bei ihm, wie bei Händel,
siogt die Trompete eben so gut ihr: „Herr Gott, dich

loben wir," als der Uiscaot und der Bass. Docb fehlt es

in beiden Meistern nicht an Andeutungen der späteren
Entwicklung, jedoch bei Händel mehr, als bei Bach.
Hierher reebne ieb aus den bekannteren Stücken des letzt-

genannten Meisters den vierzehnten und fünfzehnten Tact
der Einleitung zur Passionsmusik des Matthäus und die

Instrumentation zum Scblusschore des ersten Tbeiles.

Die Abwechselung zwischen Sailen- and Blasinstru-
menten tritt bei Händel, z. B. im „Israel in Egypten"
und im „Dettinger Te deum," schon gesonderter heraus

;

auch tinden s.ch ^in und wieder schon FülUlimmen durch

Es ist eine weitverbreitete nnd durch Mozarfs und
Mond InBlromentining Händeftcher Oratorien bestä-

tigte Meinung, dass be.de Meister durch ihr Orgelspiel

unsere Inslrumentirung ersetzt bitten. Diese Ansicht ist

richtig, wenn damit nichts weiter ausgedrückt werden

soll, als dass im Concerlsaale die fehlende Orgel durch

hinzugefügte Instrumentation ersetzt werden müsse. Dock
ist dabei nicht zu übersehen, dass dadurch das stehende

Accnmpagnrmenl des Originals zur hinzugefügten Iuslro-

menlirung in ein umgekehrtes Verhällniss zn stehen

kommt. Das Quartett der Streichinstrumente gibt dann

die Grundlage des Accompaguemenls, die Blasinstru-

mente allein geben das Colonl. Bei Händel bildete die

auf Grundlage des bezifferten Basses gespielte Orgel das

stehende Accompagnemenl zu allen Stücken, nnd alle Or-

chcslerslimmen , Geigen wie Blasinstrumente, gaben das

Colorit. Der Blick in die Partitur eines Oratoriums von

Händel kann uns davon belehren ; nehmen wir z. B. die

des Judas Makkabäus: sie zeigt nns einige Arien ausser

dem bezifferten Gasse nur mit einer Geige, andere mit

zweien, noch andere mit dem vollständigen Quartette be-

gleitet. Ein anderes Stück bat nur ein obligates Violon-

cell neben der Singslimme, dessen Nachspiel aber voll-

ständig vierstimmig gesetzt ist. Oboen und Flöten, Trom-
peten nnd Pauken finden sich nach Umständen angewen-
det, die letzteren verbunden nur in Chören, und selbst

da, mit Lebergebung mancher sich darbietenden Gelegen-

heit, absichtlich für ganz besondere Fälle aufbewahrt.—
So schweigt bei der Kampfeslust der Israeliten („Wohl-
an, wir folgen dir"), selbst bei ihrem Drängen in Tba-
tendurst („Du Held, rühr' uns zur Schlacht") noch im-

mer der Klang der kriegerischen Instramente, und erst

dann , als Judas das Heer zur Schlacht führen will , er-

tönt die Trompete auf seinen Befehl. In diese grosse Ein-

fachheit tritt nur eine einzige Arie, ausser dem Quartett,

noch mit Flöten, Fagotten und Hörnern, nnd zwar ganz

in der Weise der älteren Mozart'scheu Instrumentalion,

begleitet, hinein. Diese bei Händel ganz uogewti

vollständige Instrumenlirung, die sich sowohl in ihren

einzelnen Tbeilen als in der Gesammtheit documenlirt,

ist nicht nur augenscheinlich eine ganz absichtlich so voll-

ständig zusammengestellte, sondern scheint nach des Cont-

ponislen Absicht sogar eine überfüllte zu sein. — Bezieht

man den Text dieser Arie darauf:

Wi«e «et flaltriag »ay deeeive y«o
Witb tbein vaia mytlerivos arl tte.,

so steht die Bedeutung dieser Instrumentation ausser al-

lem Zweifel. Da nuu Händel durch sein Orgelspiel eben

so wenig beabsichtigt, als ausgeführt haben kann, was
er einerseits der Idee nach verwarf, andererseits aber
auch erst der späteren Enlwickelung der Instrumental-

musik entsprossen ist, so scheint die Aufgabe bei der In-

strumenlirung seiner Werke zunächst nur der Ersatz der

fehlenden Orgel zu sein ? das Maass für die Zahl und den
Klangeharacler der Stimmen liegt in den ursprünglichen

Verbältnissen der Tonstücke in sich selbst und zn eio-

ander. — Die Kraft der Gedanken und aller Gebalt liegt

bei Händel in den Singstimmen, die Begleitung ist sel-

ten mehr, als ihre Stütze, docb erhebt sie sich zuweilen
anch zur Selbständigkeil und nimmt zu besonderen Zwe-
cken auch wohl mitunter eine eigene Färbung an. Wer
es vermag, wie Mozart in der Arie des Messias s „Du

ie," den Meister dnreh hinzugefügte ßeglei-
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irtietxuDg folfU)
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vw jeueniaiis interessante aiucit macni aer Aunassi

kraft des strebsamen Componisten alle Ebre , erfo

aber von der Sängerin, wie besonders von ibrem B«

tcr, Bichl allein Am sinnige «ad übereiBslimmende

tnog xa interpreliren , der möge es than; sonst aber ist I

der moderne sogenannte Glanz der Instrumentation nur
f

für die Schwachen da, denen im Grunde ein Händefsehe«
Oratorium weder mit noch ohne Inslruraenlirung zusagt; i

den mit Siebenmeileustiefeln Forlschreileuden dünkt sie
|

doch nur ein buntes Band um den alten Haarzopf. —
Also wozn? Wenn Händel das Volk sprechen lasst, bat

er gemeinhin seine Staatsperücke abgenommen; er setzt

sie nur dann wieder auf, wenn er im Sinne der guten

Gesellschaft seiner Zeit redet. Windel'$ Perücke und un-

ser Toupet meconlent oder ä l'enfant kommen immer auf

Eines heraus. Was unter ihnen sich regt, bleibt denn doch

immer die Hauptsache. Ueber Händel ist man damit bald

im Klaren; wie steht es aber darin mit Bach? — Eine

Besprechung der bei Ausführung seiner Werke zu beobach-

tenden Grundsätze thite wohl Nolh. — Die Schwierig-

keit, einer ZtocA'schen obligaten Oberstimme, bei melo-

disch sich neben der Singstimme bewegendem Basse, har-

monische Mitielsliinmcn hinzuzufügen, leuchtet Jedem ein;

ja diese werden rein unmöglich, ohne die freie Entwick-
lung der Stimmen zu decken, zu stören oder gar zu ver-

siebten, wenn, wie es gemeinhin der Fall ist, die melo-

dischen Entfaltungen der Stimmen schon alle Theile der

Harmonie in wechselndem Spiele in sieb enthalten. Doch
sind diese und ähnliche Fragen fast nur speciell in Be-

ziehung auf jedes einzelne Werk des Meislers zu beant-

worten. So viel ist gewiss, dass Bach sich selbst für

alle Zeiten gegen jede Umarbeitung geschützt bat. —
(Koi

Prinzessin Ilse , Gedicht von H. Heine, für eine Sopran-

stimme mit Begleitung des Pianoforte componirl von

H. Truhn. Op. 55. Berlin, bei C. Paez. Pr. 20 Sgr.

Ein Capriccio, das die regsame Phantasie des Com-
ponisten, der sich neuerlichst oft bemerkbar gemacht hat,

unzweifelhaft documentirt. Er folgt den wunderlichen,

mann-heiinaften Sprüngen und Wendungen der Ilse (be-

kanntlich beisst so der höchst malerische Bergslrotn, der

sich vom Brocken ergiesst) mit Laune und Geschick, und

einige Momente sind wirklich so glücklich und anspre-

chend aufgefasst, wie es nur dem wahren Talente ge-

lingt. Das eigentliche Lebensprincip dieser phantastischen

Dichtung, das in der Composilion nolhwendig hervortre-

ten muss, die unausgesetzte und doch sehr uuancirte Be-

wegung, bat der Compouist glücklich und ohne Zwang
dem Ganzen eingehaucht, zwar, wie sieb's leicht denken

lisst, meist durch eine sehr belebte und nuancirle Be-

gleitung, doch fehlt es auch der Melodie keioesweges an

jener schildernden Regsamkeit, welche die einzelnen Bil-

der und Momente bezeichnend hervorhebt und vou ein-

ander absondert. Dabei macht sieh eine angemessene,

wirksame , sangbare Declamalion besonders gellend. —
Das jedenfalls interessante Stück maeht der Auffassungs-

erfordert

Beglei-

t Auf-

fassong, sondern auch eine sorgsame, doch leicht- gewandte

Ausführung; dann aber wird die Wirkung in der That
sehr ansprechende sein. —

Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte, componirt von /f. H. Veit. 21. Werk.
Prag, bei Berra und Holfraann. Preis 1 Fl. 15 Kr.

Mit vollem Rechte steht an der Spitze dieser empfeb-

lenswerthen Sammlung das sinnige und gefühlvolle Lied

von H. Heine: ,,Uod wiisslen's die Blumen, die kleinen";

es ist so schön empfunden, und von so künstlerischer und

doch natürlicher Haltung, dass mao es sebnell als abge-

rundetes Ganzes in sich aufnimmt und noch lange fort-

lönen hört. — Schon der aphoristische Anfang der Dich-

tung: „Und wüsslen's die Blumen," der eine nicht aus-

gesprochene Gedankenreihe des Dichters voraussetzen lässt

und nun wie das Lautwerden der Empfindung, geknüpft

an einzelne Bilder, erscheint, ist höchst treffend, ja über-

raschend von dem Componisten wiedergegeben ; der auf

die Dominante der Haupttonart gebaute Eintritt der Me-
lodie mit dem sprechenden Vorballe versetzt sogleich

in media* res, und gibt, verbunden mit der consequen-

ten Fortbildung dieses Motivs, dem ganzen Liede etwas

so Wahres, Eigentümliches und in seiner Abgeschlos-

senheit doch so Anregendes, dass man mit immer stei-

gender Warme dem innigen nnd doch so anspruehlosea

Gange des Ganzen folgt. — Es erscheint vollkommen

molivirt, dass der Componisl der vierten Strophe, die ei-

nen andern, gesteigerten Ausdruck annimmt, eine neue

Gestallung gegeben bat, wobei die erhöhte Gemülhsauf-

regung, die diese Strophe darstellt, trefflich bezeichnet

ist. — Kurz, Herr Veit hat uns hier ein so schönes Lied

gegeben, wie sie nicht eben häufig erscheinen.

Sind die übrigen Gesänge anch nicht von so präg-

sanier Form , und von so eigentümlichem und glückli-

chem Ausdruck, so können wir die meisten doch als an-

sprechend bezeichnen. Die leichte, naive Hallung des

zweiten Liedes: , .Ständchen," von Rückerl, würde noch

gewinnender hervortreten , wäre sie nicht schon durch

Tonart und erschwerende Begleitung beeinträchtigt

;

hat auch dieses Lied manche hübsche Züge; der Sebluss

ist indess für die artige Pointe der Dichtung doch wohl

zu indifferent. Am Wenigsten gelungen, ja bist von kal-

ter Wirkung ist der mit „Triolet" bezeichnete Gesang

No. 4. Das oft wiederkehrende: „Nicht quäle Dich" hat

wirklich etwas Quälendes. Von besserem Gehalte ist der

letzte dieser Gesäoge: „Am Abend"; doch wird auch

dieser dem ersten, unserta Lieblinge, die Palme in kei-

AL

Nachrichten.
Musikalische Prüfungen in Prag im August

1844.

A) Prüfung der Zöglinge der OrgeJtckule. Prü-

fungseeeenstande waren : die Lehre von den Intervallen,

an welche sich die Uhr« vom Dreiklange und den SepU-
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menaeeorden, den Vorfallen, Durchgangsnolen reihte und

das Zifferspielen mit practischen Beispielen schloss. Dar-

auf kamen die Gegenstände des zweiten Jahrganges an

die Reibe, nämlich die Lehre von der Modulation, vom
Cootrapuncle, vom Choräle, von der Imitation und der

Füge. Sehr interessant war der Vortrag eigener Compo-
aitionsversuebe der Schüler in Fugen und Präludien, tn-

ter den vorgetragenen Fugen zeichnete sich vorzüglich

eine sehr grosse und reich gearbeitete in Eoioll, '%-
Tael, aus. Eine andere, gleichfalls in Emoll, machte sich

durch ein piquantes Thema bemerkbar, erinnerte jedoch

zu sehr an J. S. Bach's Weise. Auch eine Fuge in

Dmoll und eine in Esdur verdienen rühmliche Erwäb-
nung. Unter den Präludien war eins in Amoll von gros-

ser Leichtigkeit nnd Ungezwungenheit in der Führung
und ausgezeichneter thematischer Durchführung. Wenn
wir bei den Fugen etwas zu erinnern finden , so ist es

die Manier, zum Schlüsse des Dne einen Rococo- Triller

anzubringen, die allzuhäufig vorkam. Endlich wurdeo mit

generalbassmässiger Orgelbcgleitung nachstehende Ton-
werke vorgetragen: 1) Psalm (Ad Domioum, cum tribu-

larer, clamavi) von Antonio Lotli. 2) Figurirler Choral

(Ich lasse dich nicht) von Seh. Bach. 3) Hymne für zwei

vierstimmige Chöre (0 Erster, dessen Hauch ich bin)

von C. F. Pitsch. 4) Duell für Alt und Tenor (Fac ul

ardeat cor meum) aus dem Stabat mater von Astarga.

5) El incarnatos est von Händel. Die Ausführung, ob-

schon ziemlich gut, war zu modern und dem hohen Wer-
the der Tonstücke nicht entsprechend. —

B) Prüfung an der Musikbildvngs- Anstalt des J.

Proksch. Die musikalischen Prüfungen, welche Herr
Proktch mit den Zöglingen der Musikhildangsanslalt all-

jährlich veranstaltet , gewähren nicht nur den betreffen-

den Eltern der Zöglinge das Vergnügen, die Forlschritte

und Leistungen ihrer Angehörigen zu verfolgen und zu
beurlbeilen ; sondern auch der Ciavierspieler, der Musik-
kenner und Kunstfreund, der musikalische Pädagog und
denkende Beobachter fiodet hier mannichfache Gelegen-
heil, sich von der Zweckmässigkeit und Nützlichkeit der
angewandten Methode, wie von der stufenweise» Ent-
wicklung und Fortbildung der musikalischen Kräfte zu
uberzeugen und den progressiven Lehrgang bei specia-

ler Prüfung jedes einzelnen Zöglings, von den ersten mu-
sikalischen Elementen angefangen bis zur vollkommenen
Ausbildung eines solid gebildeten Pianisten, sich 'zu ver-

anschaulichen. Um so mehr ist dies der Fall, als die Prü-
fungen genannter Anstalt nicht der Art sind, wie man
sie an Instituten vieler Orte gewöhnlich antrifft, dass der
Zögling nämlich ein oder einige Stückchen vorspielt, son-
dern er muss von dem, was er ausführt, Rechenschaft
geben. Er darf niebl nur spielen, um zu spielen, weil es
eben Mode ist; er muss wissen, er muss es vollkommen
verstehen und fühlen, was er spielt, and durch gesunde
und wahre Auffassung jedes Tonslück treu wiedergeben
und dem inneren Gefühle des Zuhörers näher zu brin-

gen suchen. Dass nach der Methode des Herrn Proktch
mehr, als Moses Clavierspiel , in serner Anstalt gelehrt

und gelernt wird, erhellt aus dem Programm, welches
der treffliche Pädagog mit einigen erkiärenden Worten

die Tendenz seiner Anstalt und das Verfahren sei-

|
ner Methode einleitet, aus welchem wir dem musikali-

schen Publicum folgenden Lebrplan mittheilen : 1) Gebör-

nnd Singübungen. Elementargesang; 2) Allgemeine Mu-

siklehre (hierher gehört alles Wissen, was jeder Spieler,

er sei Ausübender auf welchem Instrumente er wolle,

Dilettant oder Virtuos, zu wissen gehalten sein sollte,

nämlich Begriffe und Kenntnisse über die Tonlehre, die

Rhythmik, die Organik, die Elemenlarformen, die Kunst-

formen); 3) Theorie der Harmonie nnd des Contrapoec-

les. Compositionslehre ; 4) Vorlesungen über Geich roaek-

bildung und Aesthetik. Höherer Vortrag. Nach diesen vor-

ausgeschickten Andeutungen wollen wir uns nun zur Prü-

fung selbst wenden. Die zahlreichen sämmtlicben Zög-

linge der Anstalt waren in zwei Abtbeilungen eingetheilt;

so zwar, dass die männtiehen Zöglinge ihren Prürungs-

tag den 1. August halten, die Prüfung der weiblichen

Zöglinge hingegen den 2. August Slalt fand. Ausserdem

wurden wieder sowohl die männlichen als weiblichen Zög-

linge in verschiedene Hauplclassen eingetheilt, diese wie-

der in Unterabiheilungen, so dsss die Zöglinge der Ele-

mentarclasse ihre Prüfung immer Vormittags hatten, die

der höheren Classen jedoch Nachmittags unter der Lei-

tung des betreffenden Lehrers Statt fand.

Der theoretische Gegenstand bei der Elementarelasse

der männlichen Zöglinge entwickelte und veranschau-

lichte das Wissenswerteste des musikalischen A B C in

Fragen nnd Anlworleo ; nämlich die Tonlehre und Noten-

schrift; Gebrauch der Versetzungszeichen; Messung der

Torverhältnisse; Tongeschlecbler; die Tonarten uud de-

ren Vorzeichoung. Der praetische Theil brachte uns die

Anfangsgründe in der Technik des Ciavierspiels im Ein-

zelspiel progressiver Leclionen, Uebungsslücke aus dem

Scbulbuche nebst analytischen Bemerkungen. Ein äusserst

mannichralliges luteresse für den Musiker vom Fache ge-

währte der theoretische Stoff bei den höheren Classen der

männlichen Zöglinge. Wir fanden hier das Wesentlichste

aus der Rhythmik, Melodik und Harmonik in Fragen und

Antworten; Betrachtungen über die Knnstformen; die

Hauptarien der polyphooen Form: die Fignration, Fuge

und der Canon, erläutert durch praclische Beispiele an

einem Chorale von J. S. Bach, einer Fuge von i. Bach,

einem Canon von M. Ctementi. Die homophonen For-

men, die Lied-, Rondo- und Sooatenform wurden repri-

sentirt durch ein Lied ohne Worte, Hantelt nnd ProAsch,

ein Rondo von Matorf, eine Sonate in einem Satte von

Scarlatti. eine in mehreren Sätzen von Beethoven, nebst

anderen Kunslformen, Etüden u. s. w.

Die Eleroentarclasse der weiblichen Zöglinge behan-

delte ausser den theoretischen Gegenständen das Tonlei-

terspiel mit verschiedenen Nuaneirnngen , angewandt bei

verschiedenen Leclionen und Studien. Aach verdient be-

merkt zu werden das Singen einiger Kinderlieder im Solo

nnd Chor, worunter manche schöne Stimme sieb bemerk-

bar machte. Es ist etwas Herrliches darum, ein Uhr and

eine Stimme und ein Herz für Musik zu haben, und es

ist ein besonderes Verdienst der Anstalt, wenn den Ge-

sänge sein angestammtes Recht widerfährt. Wird das Sin-

gen auch nicht bis zur Höhe der Virtuosität getrieben,

so ist es doch ein treffliches Mittel zur Weckung und

Belebung des Tonsinnes, ja überhaupt des musikalischen
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Geb»«. Clavierspieler ohne Gesang sind nur halbe Ma-
liter, sie haben nie versucht, die Musik aus sich heraus
zu machen, und ein solcher wird nie tu einem schönen
Vortrage gelangen. Die höheren Classen zergliederten die

Elementarformen : die Grundlagen der Melodie, die Grund-
formen : Gang , Satz , Periode , erläutert an practisebem
Beispiel im Einzelspiel moderner Eluden und Salonstücke.

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umbin, einige

jener Tonstücke anzuführen, mit welchen die Zöglinge
im Vortrage derselben sich auszeichneten; so gefiel all-

gemein ein Salonstüek zarten und sanften Cbaracters von
H. Her», seelenvoll gespielt voo Fräul. ». Hanisch ; ein

Wiegenlied von A. Henselt und ein Rondo furioso von
Mendelssohn, virtuos vorgetragen von Friul.Riehor ; eine

Romanze in Gdur von Thalberg, welche Dem. Rolar
sehr sangbar vortrug, und ,,Der Kampf der Dämonen,"
Emde von Mascheies, trug Dem. Fink« sehr cbaracteri-

stiscb vor.

Einen Knnstgennss seltener Art gewährte uns der

3. August, an welchem Tage als Bescbluss der Prüfung
eine Concert • Production im Saale zum PiaHeig im En-
semblespiel auf mehreren Pianoforte's Statt fand. Die erste

Abiheilung enthielt meist inslrnctive, die zweite Abtheilung

hingegen concertanle Tonslücke: ein Duo von Hummel,
Sonate in D für zwei Piano's von Mozart. In einer Par-

tie concertanter Variationen für sechs Piano's von F. Neu-
mann wurde seebs Zöglingen durch ihr fertiges und nu-
ancirtes Spiel die Ehre des Hervorrufens zu Theil. Die
zwei jugendlichen Virtuosen Eduard Horn und Johann
Richter spielten mit vieler Kraft, Sicherheit und Bra-

vour die schwierigen Hrxameronvariationen von Lisal

und ernteten wohlverdienten Beifall. Von grösseren En-
semblestücken borten wir die Ouvertüre zu Gluck'» „Ar-
mide" und die Jubelouverlure von C. M. v. Weber,
beide für acht Piano forte arrangirt, von sechzehn männ-
lichen Zöglingen mit vielem Feuer ausgeführt. Nachmit-
tags fand die Production der weiblichen Zöglinge Statt.

Bei Ausführung der eoncerlanten Tonslücke zeichnete sieb

in einem Duo du Couronnement für zwei Piano's von
H. Hers durch einen schönen, ausdrucksvollen und zar-

ten Vortrag Präul. Hanisch von Greifentbai, so wie Friul.

Fischer von Tiefensee durch ein brillantes nnd fertiges

Spiel aus. Carl Czerny's concerlantes Potpourri für vier

Piano's spielten die Damen Emma Rzehof, Kathi Kolaf,
Bohutnj'ra ffäwra und Josefine Finke mit staunenswer-

ter Bravour, verbanden mit einem schönen, vollen An-
schlage und wahrhaft seelenvollem Vortrage; wie sich

überhaupt sämmlliche Zöglinge des Herrn l'roksch durch

einen schönen Anschlag, sinniges, correctes Spiel und
Taiiresiigkeit vor anderen Clavicrsnielern auszeichnen.

Schon die Art und Weise , wie die Zöglinge bei einer

öffentlichen Production spielen, entscheidet über die Tüch-
tigkeit nud die Leistungen eines Lehrers. — Ein selte-

nes Interesse gewährte uns das Zusammenspiel zweier
grosser Ouvertüren auf acht Pianoforte's von sechzehn
jungen Damen , welche mit einer Präcision und Tactfe-

stigkeit nnd allen Nuancen im Forte nnd Piano unter der

Leitung des Heim F. Neumann ausgeführt wurden, wie
man so eine Aufführung nur von einem ausgezeichneten

Orchester nnter verständiger und geschmackvoller Leitung

zu hören gewohnt ist. Die grosse meisterhafte Ouvertüre
zur Oper „Leonore," No. 3, Cdnr, von Beethoven, er-
öffnete die zweite Ablbeilung, die effectvolle zur Oper
„Wilhelm Teil" von Rossini beschloss das zahlreich be-
suchte Concerl. Der Beifall war stürmisch.

F. Neufeld, Musiklehrer.

Das zweite Liederfest des Thüringer
Sängerbundes

bat am 12. August d. J. mit allgemeinem Beifalle des zabl-

,

reich versammelten Publicuras zu Gotha Statt gefunden,
jedoch nicht bei dem Lustscblosse Reinbardsbrunnen, wie
früher angekündigt worden war. Hier näher zu erörtern,
was diese Abänderung veranlasst hat, würde die Gren-
zen dieser Blätter überschreiten. Doch kann ich nicht um-
hin, gelegentlich Thüringens Sängern den Vorwurf des
Mangels an einmütbigem und einträchtigem Zusammenbal-
ten zu machen. Wir Deutsche schreiben, sprechen und
singen viel und gern von eiuem „einigen" Deutschland}
wo es aber darauf ankommt, einmal durch die Thal zu
beweisen, dass es uns Ernst damit ist, da stimmt Jeder
am Liebsten seine eigene Weise und so laut und grell
an, dass man an einer endlichen Aullösung der dissoni-

:
renden Accorde in harmonische nicht selten verzweifeln

! möchte. Aebnliches gab sieb bei der Vorbereitung zu die-
sem Sängerfesle kund. Statt eines Sängerfestes stand viel-
mehr ein zweiler thüringischer Sangerkrieg zu erwarten;
doch diesmal kein melodischer und noch weniger ein har-
monischer "). Glücklicherweise verhallten die angeslimm-

,

len Dissonanzen noch zur rechten Zeit, und die einzige
mit grossen Schwierigkeilen und vermehrtem Aufwände

|

verknöpfte Folge davon war bis jetzt die OrtsVerlegung
des Sängerfestes •). Weitere, den Sängerbund gefähr-
dende Nachwelten werden hoffentlich nun nicht mehr zu
befürchten sein, da mit dem diesjährigen Liederfesle ein
festeres Band sich um den Bund geschlungen zu haben
scheint. Noch aber vereinigt derselbe nur den kleineren
Theil der Sänger in Thüringens musikliebenden Gauen;
noch gibt die Hauptstadt Thüringens daa nicht lobenswer-
te Beispiel der Absonderung

;
ja, nm die Zerspaltung der

dortigen Sänger recht auffallend zu zeigen, so ist sogar
ein Erfurter Sängerbund in's Leben gerufen und ein be-
sonderes Sängerfest gehalten worden. Gewiss, nur klein-
liche, wenig Gemeinsinn verralbende Interessen können

|

eiue solche Absonderung veranlasst haben und die fort-

dauernde, immer schroffer werdende Spaltung unterbal-

;

len. Eine wiederholt an die Vereine des Erfurter San-

I

—
!

') Aaf der Wartbar*; begab sieb im Jabrt 1207 eio ii der Ge-
schichte eargeteicbacler Sängerkrieg. Di« MianeMager diel-
teteo nnd eaageo rar Preiericktera , aed nach der Lebereia-
kaaft tollte der voa Alleo Besiegle gebeokt werdeo. Dieser,
eia Hilter van Ofterdiagea, rettete »ick veat Tode aar da-
durch, dais er sieb ia's Zinncr der Laodgräfia flüchtete and
•ich aaler ihres Maatel verbarg, bis Letalere die Erhellung
seiae* Lehen« eingewirkt katte.

") Ein Beweggrund zu dlcitr Verlegaag war Boen der, data aaf
dem früher beetiaaiteii , Platte dorch die Witterung reraa-

laast«, Dicht verkemkbere Vteak Hioderause eaigcgceietre*

taa wärea.
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gerbandes ergangene Aufforderung zur Vereinigung mit

dem thüringer Bunde bat bis jetzt keinen Erfolg gehabt

Hoffen wir daher von der Zukunft ein Besseres! — Doch

genug hiervon. Ich gehe nun zu einer kurzen Schilde-

rung des Liederfeste« über. Am Tage vorher waren be-

reits die entfernteren Liedertafeln und mehrere Deputirle

anderer, nicht zum Singerbunde gehöriger Gesangver-

eine •) in Gotha eingetroffen und verlebten mit der Go-

thaer Liedertafel zusammen einen fröhlichen Abend. Am
Festtage, der über alles Erwarten vom Wetter begünstigt

wurde, trafen Vormittags zwischen 8 — 9 Uhr die übri-

gen Liedertafeln und noch mehrere Deputirte ein, und

wurden auf dem Platze vor dem Theater durch das Fest-

comite, dem sich die Golhaer und die anderen schon an-

wesenden Liedertafeln angeschlossen hatten, eben so herz-

lich als feierlich empfangen und mit Lebehochs, in welche

die in der Säulenhalle aufgestellte Musik mit harmoni-

schen Accorden einstimmte, begrdsst. Als alle Liederta-

feln — achtzehn an der Zahl mit ungefähr 600 Sän-

gern *") — versammelt waren, worde der Pestzog geord-

net und nach 9 Uhr setzte sich derselbe in Bewegung.

Drei Militärmusikcböre — aus Gotha, Erfurt (vom 31.

Infanterieregiment) und Langensalza (vom 8. Cuirassier-

regiment), zusammen achtzig Mann stark — marschirten

an der Spitze nnd spielten einen vom Musikdirector Walch
besonders dazu componirten, effeclvolleu Marsch. Tau-

sende von Menseben bildeten zu beiden Seiten des Zugs

ein lebendiges Spalier und begleileteu ihn zum Pestplatze.

Dieser umfasste die grosse Rotunde zwischen dem Resi-

dentschlosse und dem Park, die anstossenden Alleen und

den südlichen Theil der Schlossterrasse mit ihren schatti-

gen Bastionen. Es konnten mehr als 20,000 Menschen

in diesem Räume Platz finden. Für die Einrichtung und

Ausschmückung des Festplatzes war in aller Art durch

das Festeomile, unter gefälliger Mitwirkung des talent-

vollen Banralbs Eberhardt, auf das Beste gesorgt. Die

zweckmässig vertheilten, zahlreichen Restaurationen hät-

ten ein drei Mal grösseres Publicum mit Speise uod Trank,

deren Preise sehr billig gefunden wurden, befriedigen

können; eben so war für schattige Ruheplätze hinrei-

chend gesorgt Der Feslplatz bot einen eben so gross-

artigen, als reizenden Anblick dar, und die Sängerballe

machte bei aller Einfachheit einen wahrhaft imponiren-

den Eindruck. Anf der Schlossterrasse gewährte der thü-

ringer Wald einen die Fremden überraschenden Hinler-

grund; nnd wer den nahen Park mit seinen prächtigen

Bäumen and reizenden Durchsichten besuchen wollte,

wurde gewiss auch da vollkommen befriedigt. Und so

hörte man denn von den Anwesenden über den Feslplatz

nur eine Stimme: dass es einen grossariigeren und zweck-
mässiger? n Platz zu einem solchen Feste nicht leicht ge-

") Deantirte waren aas Cabarz. Bitfeld, H<rb»leben, Hildbnrg-

baaten, Laagewietea, Meioingen. Ortbelm, Sab!, Vacbt, Weis-
sen«« asd Zella eingetroffen. Peraer waren n. A. die Her-
ren Cnpellmeitter Fr. Schneider aus Dessau od* Ckttard aas

Weiner »gegen.
**) Dar Thüringer Sängerbund anfeilt aar Zeit die Liedertafeln

aai den Städten nod Orttebaltea Arnstadt, Bhringidorf, Ejse-

nteb, Brfarl, Getba, Georgeolhel, Langentalza, Müblbaatan,

Neuktreken. Obrdj-off, 1'leoe. Saatfeld, Salaiingea, $vhm,lU\

ben könne. Das Thüringer Singerfesl bat sieb zum gross-

arligen Volksfeste gestaltet und wird es bleiben, so lange

der Sängerbund besiebt. — Bald nach der Ankunft auf

dem Pestplatze wurde zur Probe der Gesammlvortrige

geschritten. Dieselbe ging unter der Leitung des Director»

der Golhaer Liedertafel, Adolph Wandertleb *), gut von

Statten. Er dirigirte mit Ruhe und Sicherheil, und man
gewahrte bald, dass alle Sänger Vertrauen zu seiner Lei-

tung gefasst hallen. Bei dem allseitigen Eifer, es ihm zu

Dank zu machen, und da die Gesammlvortrige keine sehr

grossen Schwierigkeiten darboten , war die Probe schon

nach einer guten Stande beendigt. Nach derselben ver-

sammelten sich die Sänger in dem schattigen Baumrondel

der westlichen Scblosslerrasse zn einem gemeinschaftli-

chen Mable, woran auch Damen Theil nahmen. Das Mu-
sikchor der Bürgergarde , welche an diesem Tage den

Wachdienst im Festraume versah, spielte während der

Tafel. Im Ganzen waren sonach vier Musikchöre bei die-

sem Feste in Thätigkeit. Nach der Tafel ordnete sieb die

Sängerschaar zu dem eigentlichen Feslzug und machte

um 2 Uhr, nach Ankunft des regierenden Herzogs von
S. Coburg- nnd Gotha mit seiner Gemahlin, einen Um-
gang im Feslplatze. Eine nähere Beschreibung dieses Zu-
ges , so wie des Festes überhaupt, würde mich zu weit

von meinem Zwecke abführen ; ich will daher nur er-

wähnen , dass er in ähnlicher Weise , wie im vorigen

Jahre, geordnet nnd auch wieder von Festmarscbällen ge-

leitet war. An der Sängerhalle angekommen, stellten sieh

die Liedertafeln in drei verschiedenen Chören dergestalt

auf, dass die Hälfte der Sänger zwei gleich starke Chöre

auf dem rechten nnd linken Flügel bildete, während die

andere Hallte das Centrum der Tribüne einnahm. Durch

diese, vom Dirigenten A. Wandertleb veranlasste, Auf-

stellung wurde dem Uebelslaude begegnet, dass der Hörer
auf der einen Seite blos Tenore, und anf der andern

nur Bässe vernimmt. So viel ich mich erinnere, bat Ber-

lios die Aufstellung vorgeschlagen , und deren Zweck-
mässigkeit gab sich hier deutlich kund. — Als Einleitung

zu der ersten Abtbeilung, die nur ans Gesammtvortrl-
gen bestand, wurde die Introduclion (zum zweiten Act)

mit Chor aus ,, Titus" von Mosart vorgetragen, und
zwar von den drei vereinigten Musikchören unler Walch'

t

Direclion. Die Ausführung war ausgezeichnet und höchst

effectvoll. Daran schloss sich No. 1 „Gebet" aus 3fr-

huCt preiswürdiger Oper ..Joseph" mit untergelegtem

passenden Texte. Dieser Chor wurde ganz der Lomposi-

tion würdig vorgetragen, und war wohl die beste Lei-

stung des Tages. No. 2. „Der Sänger" von Reittiger,

eine für grosse Massen schwierige Composilioa, indem

bei dem Vortrage der mancherlei Figuren leicht ein Deh-
nen und Zerren der die Melodie tragenden Stimmen ent-

steht, ging über alle Erwartung gut, und Reissiger seibat

würde sich darüber gefreut haben. Hierauf folgte ein

„Grass an die Singer," gesprochen vom Prof. Welcher
aus Gotha. No. 3. Du schöne, kräftige Lied von Am«.•

') Wa« die Getbaer Liedertafel aater der Leitung; dieses, aeeh
jungen. Manne« in leisten vermag, davon hat nie schon bei
mehreren Gelegenheiten , namentlich bei den früheren Lieder-
fette« anf der Barg Gleichen und sa Kalldorf, Beweis« ge-

Coog
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„Auf, ihr Brüder, lasst uns wallen" u. t. w. ging eben-

falls gut. Die vierte Nummer bildete: „Mein Vaterland"

too Ad. Wandersieb. Da der Componist mir nah be-

freundet ist, so enthalte ich mich hier jedes Urlbeils über

die Composilion, und bemerke nur, dass sie ein Lieb-

ling unserer Singer geworden ist. Das Lied wnrde bei

der Probe besser, als bei der Aufführung, gesungen;

auch kann ich nicht unbemerkt lassen, dass die Instru-

mentalbegleitung manchmal, utul nanu'iiilich die Posaunen

im Solosatze, zu sehr die Stimmen deckten. Ohne Instru-

mentalbegleitung dürfte sich das Lied wohl besser ma-

chen. — Nach demselben sprach der Prof. Dr. De**-
hardt ans Erfurt und nahm das Vaterland zum Gegen-

stande seiner ergreifenden Rede. Den Scbluss der ersten

Abtbeilung machte Methfessefs, zum Volkslied gewor-

dene, Composilion der Arndt'sehen Dichtung „Was ist

des Deutschen Vaterland," und war auch bier dazu be-

stimmt, vom Publicum mitgesungen zu werden, was auch

von einem kleinen Theile desselben geschah. Eine Kunst-

produetion konnte es darum nicht werden. —
Während der Pause trugen die Musikcböre aus Go-

tha und Erfurt eine zweichölige Motette von Gallus (Ja-

cob Hänet, gestorben 1591), von Walch für Harmonie-

musik arrangirt, vor. Diese Rococomusik wollte jedoch

nicht recht ansprechen; bei mehrmaligem Hören dürfte

es wohl anders sein. Dann trug noch das Musikcbor aus

Erfurt die Ouvertüre und Introduclion zum „Don Juan"

allein vor, das Trompeterchor aus Langensalza den Marsch

ans dem ,, Sommernacbtslraum" von Mendelssohn Bar-

tholdy, und endlich das Gotbaer Musikcbor die Ouvertüre

zn ,,Egmonl" von Beethoven. Alle drei Musikcböre er-

warben sich den Beifall des Publicum», besonders aber

zeichnete sich das Trompeterchor durch Pricisioo und

tüchtige Virtuosen aus. — Die zweite Abtbeilung bestand

ans vier Gesamml- und fünf Einzelvorlragen (derjenigen

Liedertafeln nämlich , welche diesmal die Reihenfolge,

nach alphabetischer Ordoung, getroffen balle). Nach der

Bestimmung sollten allemal sechs Liedertafeln Einzelvor-

träge ballen ; zwei davon hallen es jedoch abgelehnt,

dagegen Iral Ehringsdorf, welches im vorigen Jahre aus

Versehen übergangen worden war, in die Reibe. — Die

Gesamintvorlräge bestanden aus dem Jägercbor aus ,,Eu-

ryanlhe" (No. 1), einem Liede von Mendelssohn Bar-

tholdy <No. 4), für den Sangerbund besonders componirt,

als er von diesem zum Ebrenmilgliede ernannt worden

war. Der ursprüngliche Text mit der Ueberscbrift „Ab-

scbiedslafel" von Eichetidarff, war durch einen anderen,

vom Prof. Dr. Mensing aus Erfurt gedichteten und „Fest

und treu" fibersebriebenen ersetzt worden. Leber den

Werth dieser Composition waren die Meiuuogen der Sän-

ger Anfangs sebr gelbeilt ; nach und nach aber bat das

musikalischere Ohr den Werth desselben immer mebr er-

kannt, and jetzt singen alle Sänger das Lied mit Lust.

—

Nach dem Bundesliede von Lenz (No. 8) sprach mit Be-

zug darauf Prof. Dr. Dennhardt wieder einige Worte.

Den Scbluss sämmtlicber Gesangvorlrige machte gleich-

falls ein Volkslied, nacb der englischen Yolksmrlodie.

Der auf Thüringen ond dessen Sängerfest Bezug habende

Text dazu war von L. Storch gedichtet. — Bei den Ein-

zelvorträgen zeichnete sich vor Allein (mit No. 5) die

1 Liedertafel ans Schmalkalden dorch guten Vortrag, schöne,
kräftige Stimmen, und durch eine gehaltvolle, anspre-

I cbende Composilion ihres Directors, Weisheit, aus. Das
Gedicht dazu, überschrieben ,,Ein Königswort," ist von
L. Beckstein. — No. 2. ,,Aufbroch zur Jagd," trug die

Liedertafel aus Müblbausen mit Beifall vor. Die Compo-
sition von Müller ist gefällig. — Ueber die Composilion

No. 3 „Die Liebe" von Kühmstedt, vorgetragen von der
Liedertafel aus Neukirchen (bei Eisenach), wage ich kein

|

Urtheil zu fällen, indem ich noch im Zweifel bin, ob es

an der Composilion oder am Vortrage gelegen bat, dass

sie mich und noch viele Andere nicht ansprechen wollte.

.
Der Liedertafel mangelte es freilich an kräftigen ersten

\ Tenor - und zweiten Bassstimmen , wogegen der erste

. Bass desto greller hervortrat. Die Liedertafel aus Plaue
I (bei Arnstadt) trug eine Composilioo von Mackroth „Das
deutsche Land" (No. 6) vor. Der Mangel an guten er-

i
sten Tenorstimmen mochte Schuld daran haben, dass die-

I ses Lied nur Ibeilweise ansprechen wollte; auch dürfte

I die an den Säogern bemerkte eigentümliche Aussprache,
besonders der Vorale, hieran Anlheil gehabt haben. —

;
Endlich wurde von der Liedertafel aus Ehringsdorf (bei

;

Weimar), No. 7, „Das deutsche Lied," componirt von

\

Chelard, vorgetragen, und man mussle den Fleiss aner-

kennen, den die Sänger auf die Einübung dieser nicht

I

leichten Composilion verwendet ballen. Bei dem Mangel
an genügenden ersten Tenorstimmen konnten sie aber

derselben nicht gewachsen sein. Die Composition ist theil-

l weise recht ansprechend, nur bietet der Miltelsatz so un-
gewöhnliche und schwierige Modulationen dar, dass bei

irgend mangelhafter Ausführung ein angenehmer Total-
1

eindruck kaum jemals hervorgebracht werden wird. Das

Lied scheint überhaupt mehr für den geschlossenen Raum
berechnet zn sein , und da mag es sich jedenfalls besser

machen. — Die Gesammtvorträge wurden auch in dieser

Abiheilung gut ausgeführt, so wie sich denn überhaupt

nicht verkennen lies«, dass die Gesänge mit Eifer und
Fleiss einstudirl worden waren. Besonders zu rühmen

I

ist aber die deutliche Aussprache des Textes, von dem,
selbst in ziemlich weiter Entfernung, auch nicht eine

Sylbe verloren ging. — Der Scblussgesang, nacb der

j
englischen Volksmelodie, wurde durch ein Schlusswort

des Prof. Dr. Dennhardt eingeleitet. — Während dieser

Rede entstand plötzlich ein Laufen und Rennen aoler dem

I

entfernteren Publicum, und es verbreitete sich die Nach-

|

riebt: es brenne in der Stadt. Dr. Dennhardt konnte

I aber seine Rede ungestört fortsetzen, und da beim Schlüsse
' derselben dureb Zeichen das Gerücht widerlegt wurde,

so stimmte die Sängerscbaar ein „Hoch" an, wozu die

Fahnen geschwenkt wurden und das Publicum freudig

einstimmte. Bald jedoch erneuerte sich das Gerücht; und

das Abfeuern der Lärrokanonen und das Sturmläuten ver-

kündigten die wirkliche Gefahr. Es brannte der Dacb-

stubl eines Hauses in der Stadt, nnd das Unglück bitte

leicht grösser werden können, da nur wenige Menseben
in ihren Häusern waren, ond so wobl eine Viertelstunde

verging, ebe wesentliche Hilfe herbeikam. Das Feuer war
glücklicher Weise schon nach einer Stunde getilgt , aber

das Fest war und blieb gestört. Bis 7 Uhr Abend tru-

1 gen die Musikcböre an drei verschiedenen Plätzen noch
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Instromenlalsatze vor. Nach 7 Uhr wurde nochmals ein

Umzug gehalten, und nach Pormirung eines Kreises durch

eisen Schlussgesang und einige darau sich knüpfende

Worte des trefflichen Redners Pn>r. Dr. Dennhardt das

eigentliche Fest glänz- and ruhmvoll beschlossen. Der

Festnlalz blieb bis in die späte Nacht von einem grossen

Theile des Publicum* besucht, während ein anderer sich

nach dem Schülzcnhofe wendete, wo von der Schützen-

gesellscbaft ein Ball zu Ehren der Sänger veranstaltet

worden war. Die YVrnigslen von ihnen nahmen jedoch

Thril daran; die grössere Anzahl eilte alsbald der Hei-

math zu. Bei Allen aber wird dieses Sängerfest gewiss

noch lange Zeil in gutem Andenken bleiben. — Indem

ich hiermit meine Relation beschlicsse, rufe ich noch den

Genossen des Thüringer Sängerbandes die Worte des Ban-

desliedes von Lens zu:

Wir tiad ein feit (re«cMos*'oer Bund

Fär kellca Liederklaaa;,

Und dei Berxen« licfitem Grand'

Erlüael uaicr Ssag.

Wir «logen nicht Gut uod Geld

Uad nicht tu eiller Prack!

:

Nein, da«, wii na« so« tasanaieabalt,

E* ist der Tüae Macht:

Lassl diese Worte stets eine Wahrheit sein, und

gewiss 1 der Thüringer Sängerbund wird niemals innerer

Zwietracht — und diese ist sein ärgster Feind — schmach-

voll unterliegen

!

G. Dr. K.

A n k ftnd
In unserem Verlage ist erschienen :

Conccrt -Ntiiek
in Form de« Conccrtino

für Pianofortc
von

Charles Tos*.
Op. 59. Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Lcipxig . im Au/usl III it.

Ilrrltk»|>r «*• Mfirtel.

\ ü ii ii a <* ii.

Höchst wichtiges Werk für Seminarien.

Die k ii ii st des Orgelspiels;
theoretisch- practische Anweisung für alle vorkommende

Fälle im Orgetspiele, mit durchgängiger Pedalappli-

catur und Bemerkung der Registerzüge.

Ein «Lehrbuch
für sieb bildende Orgelspieler, insbesondere für den Un-

terricht in Seminarien und Priparanden- Schulen.

Bearbeitet uod keraasgrgebea in (i. m. inscbaft aait

\\ . I4öriicr

A» v. Hilter,
Domorganisl und (ieaanglehrer an Mer«eborg.

Da« Ganse erscheint in neckt Lieferungen , wovon die Lieft

rung nur ; Tblr. koitet and im Laafe de« September« die ertte

erscheint. «Villi. Körner io Brfnrt.

Gerhard, No. t. O: wie gut bin ick dir. Tränte. Prc'u ii Ngr.

No. 9. Gab dir ein neue» Hockckeo, Antonia. Preit '> Ngr.

and aiad «olcke feroerkin von mir xu bexieben ; aneb wird die

Sammlang die«er neapolitanischen Voltumelodieen fortgesetxt.

Lcipxig, den 80. August 1844.
1'. f. Peter» Iturcau de Musique.

Dam ick die Rcdaction der ,,Nederland»cb Mnxikaaltijdtekrirt"

niedergelegt, hingegen eine neue musikalische Zeitschrift anter dem
Titeli .

. 1 aecilia . Älaemren muzikiud Tijitickrifl" (bei Kcmink and

Sohn xu lilrr-chl) begründet b»be. drren ernte» Heft »eboo rrschie-

nen nnd nack Deutschland versende! worden isl , neige irb bier-

dureb meinen Freunden und geekrlcn Currcspoodeolca ergeben«! an.

ttrecbl, im August 1844.
Mir. Fr. C. KIM.

So eben erschien ein aebr gelungene« Portrait in Slakl-

•tieb von

l. Andre,
gr. be«>. Lupe II meiste r u. f. .1. llofralh.

Prei» auf Velinpapier 56 Kr.

Frei« auf chinesische» Papier 48 Kr.

Job. Andre in Offen back.

Au dem Verlage de« Herr* C C3. Prabal alibier kabe
ick mit Kigealhnmirecht überaommen:

Neatpolltamlnjche Volkslieder, Original • Melodiean,

mit Ucgleiluag de« Pianofortc. Deutsche L'eberartxung Ton ff.

Den verchrlichen Bahnenvorständen Deutschlands
erlaubt «icb l/ntcraeirbneter »eine im vorigen Winter mit vielem

Beifall biertribst xur Aufführung gebrachte romantische Oper in

s'ias' aifcn i Tlaju und Alplno oder Dir bezauberte
Howe. Buch vou /.'. flehe, hiermit ergeben»! xn empfeblea. We-
gen Krlangung der Partilur wulle man «icb geneigtes! direel an

den Coniponislcn wenden.
Danxig, den 90. Angoil 1844.

Wm W. nwrkllll, Ober-Organi<t der St. Marien
Ober • Pfarrkirche ia Oanxig.

Conservatorium der Musik zuLeipzig.
Am naebilbevoratekenden 7. Octohcr beginnt im Cootervalo-

rinm ein neuer Car*u», au welchem neue Schüler und Schülerin-

nen eintreten können.
Dir Aufnahmeprüfung finde! am 8. Oclober Stall, an welcher

«icb die bereit« angemeldeten , «o wie neue Schüler , welche Auf-

nahme wünschen . einmünden haben. Zur Prüfung haben die

Schüler von ihnen brrriU möglichst gut eingeübte Musikstücke

(Ciavier-, Orgel-, Violin- oder Gc*ani;»lückc), to wie die Violin-

«piclcr ikre eigenen Violinen, milxubringen. Diejenigen, welche

eigene Compositionen oder andere eigene »rbriftlich - mniikalisrhr

Arbeiten bei der Prüfung berücksichtigt wün»ebeu , haben diesel-

ben ebenfall« der Prüfung« - (Kommission vorxulegen , oder vorher

an da« Direclorium einxu«endeo.

Anfragen sind in fraukirten Briefen an da« unlerxcichnti M
reetoriam xa richten , T«n welehem anch der Pro«pecla« aber da«

laatilat xu erkalten ist. Persönliche Anmeldungen köanen «ofort

bei dem Stadlralh Or. Serbin*: allliier erfolgen.

Lcipxig, den 1. September 1844.

Das Direclorium des Conserratoriums der Musik.

Druck und Verlag von Brtitkopf und Härtel ia Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den H ,eo September. M 37. HM4

Inhalt i Urtier Job Seb. Buch'. Kirrbengoäagc und Cautaten. (Fo. Ufhcmi*:.) — ArcriuiM. — XmckrichltH: J. G. v. lUrder'l Säea-
Urfnier dareb die Liedertafel in Weimar. — fruiV/rfcm . - .1nkunditjtiHtjtn.

J. S. Bach\s iiirchengcsünye und Canlaten. ser Beziehung darbieten. Bevor wir jene jedoch ganz

(Fortietio )
verlassen, muss ihres rhythmischen Rlernentes Erwäh-
nung geschehen; sie sind eine wahre Fundgrube voll

Wenn von Hack gesprochen wird, versteht sich har- Reichthums origineller, die Declamation und den Aus-
moniüclier Iteichlhum von selbst, and es ist überflüssig, druck ohne Zwang belebender Erfindungen. — Mögen im
zu wiederholen, dass die Canlaten, wie alle übrigen sei- Vorübergehen nur einige auffallend rhythmisch eonstruirte
ncr Werke, hinreichenden Stoff zu tiefen Studien in die- Melodieen hier Platz finden.
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Mroscb, er- ret - U dei • pc See- le , ent- Sie - be be vi • in- Sklave -rei, aod aia-cbe dirb von Suaden frei.
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Wenden wir iu jetzt wieder den einfachen Chorä-

len zu, von denen wir am Anfange dieses Artikel* aus-

gegangen sind, so finden wir, nach Betrachtung der Can-

laien unseres Meislers und in Folge des nachgewiesenen

innersten Zusammenhanges der Choräle mit diesen, die

im Eingange aasgesprochene Behauptung gerechtfertigt:

„Die Bach'achta Choräle entbehrten ohne den ihren Be-

arbeitungen zun Grunde liegenden Text ihres eigentli-

chen Kernes, blieben unverständlich und dadurch geeig-

net, jeder willkürlichen Beurtbeilung einen Schein von
Wahrheit zu verleiben. In Verbindung mit den ihre Bear-

beitungen durchaus bedingenden Textesworten erscheinen

sie aber als eine von Bach geschaffene, ihm allein eigen-

tümliche Kunslfora, deren Eigentümlichkeit eben darin

besteht, dass neben der Melodie des Canlus Braus die

harmonische Behandlung des Chorals die besonders dazu

Sewäbllen Texlesworte belebend und erklärend durch-

ringt, nnd die begleitenden, namentlich die Mittelstim-

men
,
ganz speciell den Sinn und Inhalt jenes Textes in

belebleren Melodieen herausheben und ausdrücken." —
Wenn in der mir vorliegenden Sammlung von Canlaten,

welche bei Weitem noch nicht die Hälfte der fünf Jahr-

gänge von Kirchenmusiken, welche Back geschrieben ha-

ben soll, beiragen, sich, inclusive der den beiden Passionen

entnommenen, 99Choralbearbeiiungen, wie sie in den Aus-
gaben der Cboralgesinge enthalten sind, auffinden lassen

und darin ausser diesen noch mehr als 40 in den Aus-

Saben nicht aufgenommene gleichartige einfache Choral-

earbeilungen angetroffen werden, und wenn unter den

erwähnten 99 Bearbeitungen sich nur 11 befinden, denen
der Choraltext der Ueberscbrift unterliegt, so dürfte an-

genommen werden können, dass, wenn auch nicht alle,

doch der grössle Theil der in den Ausgaben enthaltenen

Choral gesänge den Bach'schtu Kirchencanlaten entnom-
men, also von dem Meister für den Vortrag durch Sin-

ger bestimmt gewesen ist, wie schon die Stimmführung
an sich zeigt, und dass an der bei Weitem grö'sslen

Mehrzahl von ihnen mittelst der Unterlegung des in der
Ueberscbrift bezeichneten Textes sieb der Sinn nnd die

Bedeutung der Bearbeitungen nicht erkennen lassen. —
Wie wenig auch in Abrede gestellt werden kann, dass

bei einigen dieser Bearbeitungen die erste Textesstrophe
vollständig genüge, so liegt doch bei sehr vielen der Wi-
derspruch des bezeichneten Textes mit der Bearbeitung,

wie eben nachzuweisen versucht wurde , auf der Hand.
Ist nun schon beim Studium der Setzkunst und dem Spiele

dieser Choräle die Beziehung des Satzes auf den Text
zu wissen nolhwendig, um wie unentbehrlicher wird sie

bei ihrem Vortrage durch den Gesang sein? Und nur ge-
sungen treten sie mit ihrer ganzen Macht hervor. Den
Singacademieen nnd Gesangvereinen in Deutschland sind

sie deshalb und vorzüglich als Eiugangsslück der Uebun-
gen vor Allem zu empfehlen. Die Eröffnung der Uebun-
gen mit einem Choräle bat einen doppelten Zweck, ein-
mal den, die Stimmen anzusingen, und dann hauptsäch-

lich, die Versammlung in die für den Vortrag ernster
Musik geeignete Stimmung zu versetzen. Das geschieht
am Besten durch einen Choral. Schreiber diese« bat sich

zu diesem Zweck eine Sammlung von Chorälen angelegt,

welche die Gesänge der allen evangelischen Kirche in

| drei Bearbeitungen enthalt. Jedem Chorale ist die ur-

sprüngliche Melodie, dem flanschen Gesangbuch (1545)

entnommen, vorangestellt; dann folgt eine Bearbeitung

von U. L. HattUr oder M. Praetorius, oder S. Cat-

vititu, oder J. H. SchätM, diesem eine fünfstimmige

von J«A. Eecard; und den Scbloss macht eine Bearbei-

tung von Seb. Bach.
Ich kann aus langer Erfahrung bestätigen, dass diese

Metbode ihren Zweck vollständig erfüllt, und dass, du

die Sammlung für das ganze Jahr ausreicht, und die Aus-

wahl zum Vortrage mit Rücksicht auf die Pericopen eine

! Abwechselung das ganze Jahr hindurch gestaltet, das In-

teresse für die Choräle sich in den Versammlungen nicht

nur wach erhält, sondern mit der genaueren Bekannt-

schaft derselben stets wächst. Die Herausgabe dieser

I

Choralsammlung ist bereits mit einer soliden Verlagshand-

Inng besprochen , wo sie in Partitur und Stimmen er-

scheinen wird. — Um aber auch die übrigen Bach'sehen

Choräle durch den Gesang weiter verbreitet za sehen,

gebe ich am Schlosse dieser Zeilen einen nähern Nach-

weis des Textes, der einem Theile der von mir in des-

sen Canlaten und Passionen aufgefundenen Gesänge un-

terliegt, mit Bemerkung ihrer Nummern in der Becker'-

schen Ausgabe und der dritten Auflage der (371) Cho-

ratgesänge bei Breitkopf nnd Härtel, wo sich dann jeder

selbst den geeigneten Text unterlegen kann. Nur ist zu

bemerken, dass beide Ausgaben selten ganz genau mit

den Originalen übereinstimmen. Da diesen Gesängen,
- selbst den blos von den Singstiminen .allein vorgetrage-

nen, zum grössten Tbeile noch ein Fondamentalbass un-

terliegt, so ist durch die Zusammenziebung der fünf Stim-

men in vier bäußg der Bass des Gesanges nach dem
Fundamente abgeändert worden, und bat dadurch zuwei-

len eine von dem Originale abweichende, oft slimmwi-

drige, Führung erhallen, die aber fast überall zu Tage

liegt und leicht abgeändert werden kann. — Die Becker'-

sehe schöne Ausgabe wird ungeachtet ihrer sehr ausge-

zeichneten Ausstattung und sonstigen durch die Zusam-

menstellung der verschiedenen Bearbeitungen eines und

desselben Chorals sehr zweckmässigen Einrichtung für

den Gebrauch beim Gesänge beschwerlicher, weit alle

Versetzungen in andere Tonarten nur darin bemerkt sind,

und beim Ausschreiben wieder zurück transponirl werden

müssten. Wollte man sie so, wie sie dastehen, singen

lassen , so würde in einigen durch die tiefe Lage des

Tenors die jugendliche Frische der höheren Töne, die

ihnen eben den grössten Reiz und lebendigen Ausdruck

verleibt, fehlen, hei anderen würden die Basss Iimencd kaum

durch die tiefsten Stimmen fest und sicher ausgeführt

werden können, ganz abgesehen davon, dass durch diese

Versetzungen der Cbaracler der Bearbeitung oft ganz

verwischt wird. Die meisten Schwierigkeilen würden die

Bindungen in den Mittelstimmen beim Unterlegen des

Textes machen, welche häufig tbeils ganz wegfallen, tbeils

in kleine Tacttbeile zerlegt werden müssen. Ueberhaupt

haben die Milleistimmen manche Abänderung erlitten; die

Auslassung der begleitenden Instromentalstimmen erfor-

derte zuweilen die Hinzufügung eines den Singstimmen

abgehenden wesentlichen Tones im Accorde; auch Gnden

sich Abänderungen, deren Veranlassung kaum einleuch-
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tot. — In dem Choral: „Liebster Golt, wann wert* ich

sterben" (Leipziger Ausgabe No. 43) findet sieh der die

Zeilen einleitende Bast der Instrumente in die Grund-
B-ber T.d ond Le

Sopran.
AU.

stimme mit aufgenommen , and macht den Eintritt der

u. dergl. m.

ftiy«r*
—^-

. ^ ff—
j-—

L

f| gj* r r —J-f

— — ben . warb, ein - nal nein Ii — —

/—

*

Hcrrsrber ii - brr Tod und La* MB, mach ein-mal mein

> I*

Continuo.

En - de gut

,

I

nrben fromim-n Cbriaten bab', uud aurh

eiid - lieh in der

auch endlieb in der Er - den nimnirrniebr ~ — den wer -

Die Leipziger Ausgabe enthält nur einen fiinfstim-

migeti Choral : „Welt, ade, ich bin dein müde" ; Becker
hat die fün (stimmige Bearbeitung von „Jesu meine Freude"
ans der Motette noch dazu aufgenommen. Jener ist, wie
in der Cacilia neuerdings nachgewiesen worden, von Ro-
s'nmüft.-r, findet sich jedoch, ganz unverändert dem in

der Cacilia abgedruckten RosenmiU/er'achen Originale ge-

treu, in der Cantale : „Wer weiss wie nahe mir mein
Ende" vor.

Die Abänderungen dieses Chorals in den Ausgaben
der Cboralgesänge sind also nicht von Seb. Bach, sie

sieben aber schon in der Ausgabe von Ph. E. Bach
(1784) und rühren also wahrscheinlich von Diesem her.—
Ausser den genannten habe ich nur noch eine fünfslimmige
Cboralbearbeilung aufgefunden , , , Komm heil'ger Geist,

Herr Gott" in der Caotate: „Wer mich liebt, wird
iWort halten"; sie hat keine Instrumentalbegleitung.

Diese Bemerkungen machen eine Herausgabe der mit

den Originalen verglichenen, und mindestens mit Anfüh-

rung der Varianten versehenen Ausgabe der besprochenen

Gesänge wünschenswert , denen zugleich die ihnen ur-

sprünglich eigenen Textesworle beizufügen wären. Viel-

leicht wäre Herr Becker, der sich schon so grosse Ver-

dienste um diese Gesänge durch die Redaction beider Aus-

gaben erworben hat, geneigt, auch diese dankenswerthe

Arbeit zu übernehmen.
(Bescklmi folgt.)

Recensioi*.

DerSommernachtslraum von Shaketpeare. Musik von Fe-

lix Mendelssohn Bartholdjf. Vierhindiger Clavieraua-
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zug vom CompoDisleu. Op. 61. Leipzig, bei Brril-

kopf und Härtel. PreisöTblr. Die Siogstimmen 1 Thtr.

Es ist in den Berichten über die theatralischen Auf-

führungen dieser Musik gesagt worden, sie sei die schönste,

welche Mendelssohn geschaffen habe. Bei so einem Aus-

spruche beharren zu wollen, wenn uns andere Schöpfun-

gen dieses Componisten gegenwärtig werden , _— sein

Paulus, der L<ibj;isaiig, A\t ;n, die Wal uiac ht,

um hier nur solche von grösserem Umfange zu nennen, —
würde eine Ungerecfaligkeit gegen diese enthalten. Es

darf aber dem Künstler kein Unbehagen erregen , wenn
der lebendige Eindruck einer neuen Production Aoderes,

gleich Wertbvolles, für den Augenblick überschauet; das

spricht in vielen Fällen nur für das Neue, ohne der Gunst

für dss Frühere, wenn es wieder hervortritt, im Gering-

sten Eintrag zu ihun. Ohne Zweifel gebort aber diese

Musik zum Sommernachlslranm zu Mendelssohn'» glück-

lichsten Prodoclionen. Das duftig traumhafte Wesen, die

freie, böchsl ergötzliche Laune, die in der Dichtung die-

ses wunderbaren Stückes lebt, konnte wobl kaum einen

entsprechenderen und allgemein ansprechenderen musika-

lischen Ausdruck erballen, als es hier geschieht. Vor Al-

lem ist das leicht bewegliche Leben des Elfenreicbes, dem
sich der grössle Tbeil der musikalischen Composilion an-

schlichst , auf das Treffendsl e und Schönsie empfunden

und dargestellt. Es ist hier nicht von körperlosen, rein

geistigen Wesen die Bede, — mit denen musikalisch we-
nig anzufangen wäre; die kleinen nichllich schwärmen-
den Wesen haben Empfindung und Leidenschaft, sie lie-

ben und hassen, sie eifern, scherzen und necken; Alles

dies gibt aber die Musik in einem anmuthig niedlichen

Maassstabe, in so eigen liltpolaniscb gefassaten melodi-

schen Figuren und Rhythmen wieder, dass es dem flüchtig

beweglichen Treiben des Geistervölkchens sieb anf die lie-

benswürdigste Weise zugesellt;* auch das meist schnelle

Tempo und die höbe Lage des Satzes trägt dazu bei,

diese Musikslücke eifenhaft zu characterisiren.

Ausser den Elfenscenen, die fast durchgängig mit

Musik durchwebt sind, begleitet diese auch an passenden

Stellen das leidenschaftliche Treiben der beiden Liebes-

paare, das festliche Gepränge des abenteuerlichen Athe-

nischen Fürslenbofes und die tragische Calastropbe der

„höchst kläglichen Comödie" der Handwerker, aufs Beste

sieb anschliessend den verschiedenen Situationen und den
Persönlichkeiten, durch welch« sie herbeigeführt und vor-

gestellt werden.

So tritt diese neue Musik nun so übereinstimmend
und verwandt KU dem alten unveralteten Stücke, dass man
sich denken könnte, es sei Beides zusammen entstanden.

Wie wurde uns aber eine Musik, die wirklich mit dem
Stücke entstanden wäre, die- zu Sbakespeare's Zeiten al-

len Anforderungen entsprochen hätte, jetzt erscheinen?
Wir würden sie völlig utigeniessbar , und kaum etwas
Anderes als veraltete Formen darin finden. — Es ist das

eigene, rein geistig sich erballen wollende Wesen die-

ser Kunst, dass sie nichts Zeitliebes an sich dulden mag;
und damit verfällt sie eben mehr, als jede andere, dem
Wechsel der Zeiten.

Die Ouvertüre zun Sommernachtstraum ist so all-

t als geliebt, sie gehört zu Mendelssobn's

frühesten Jugendarbeiten. Dass aber ein so frühes Werk
in der gingen Musikwelt zu einem Lieblingson-hester-

slück geworden ist und sich fortwährend in dieser (iunst

zu erhalten vermag, ist ein Beweis mebr von dem schö-

nen Künstlerberufe dieses Componislen, der in den Jah-

ren, wo andere auch vorzüglich begabte Kunstdünger mit

den ersten unsicheren Versuchen hervortreten, es seboo

vermochte, uns mit einer eben so geistreich gedachten

als schön empfundenen Composilion dauernd zu erfreuen.

Der erste Act des Schauspiels verläuft ohne Musik.

Den zweiten leitet ein reizendes, elfenbaft flüchtig be-

wegtes Musikstück ein ; lief passiooirt Tür das Lufilebeo

dieser Geister, für uns nur anmulbig vorüberschwebend.

Kaum erbebt sich eine Steigerung zum Forle, dass es so-

gleich wieder in leises Flüstern zurückfällt, um das zarte

Sinuenwesen der Eifennatur, dem nur Mondeslicbt, nicht

der blendende Glanz der Sonne zusagt, nicht zu betäu-

ben. Wenn man dies Musikstück für die kurze rhythmi-

sche Gliederung. und die unausgesetzte Seebzehnlheilbe-

wegung im %-Tacle etwas lang finden wollte, so tritt

hier vielleicht ein theatralisch • öconomiseber Grund für

den ästhetischen ein, diese Ausdehnung zu rechtfertigen :

der Satz mussle den Zwischenact vollkommen ausfüllen,

denn es sehliesst sich beim Aufzug sogleich die Etfeascena

mit musikalischer Begleitung aus den Motiven dieses Ed-
treacles an. Später folgt der ,, Elfenmarsch" ; Oberon und
Titania mit Gefolge, in zwei Zügen von entgegengesetz-

ten Seilen, ziehen herein. Man wird hier nicht an eine

scfariltbaltende Forlbewegung zu denken haben; es ist

auch in der Musik vielmehr ein luftiges hier und dort

Zugleichsein ausgedrückt. Ausser einigen melodramati-

schen Zwiscbentcenen enthält dieser Act noch das Lied
der Elfen : ,,Bunte Schlangen zweigezüngl" u. s. w. mit

Chorrefrain. Wenn sich das Elfenhafle der Instrumental-

musik in der Ausführung von selbst characlerislisch vor-

trägt, ohne dass von jedem Orcbestennusiker zu verlan-

gen sein wird, dass er sich als Elfe denke, — so möchte
zu diesem Gesänge das Mitempfinden des Wesens bei dem
darstellenden Personal um so unerlässlicber sein, wenn
die Wirkung der geistigen Vorstellung entsprechen soll.

Die Musik, von Instrumenten vorgetragen, kann uns noch
als etwas Aeussercs ansprechen, — ihre Seele als Well-
secle, — das gesungene Wort aber rückt unausbleiblich

in die Menscbenbrust und nimmt ihre Gefühle an. Der
Coroponist hat das Characterislisclie sehr gut gefasst ; die

Sänger werden mit leicht ansprechenden, das Flüch-

tige sauber und bestimmt vortragenden Stimmen sich zu
bemühen haben, seinen Intentionen entgegenzukommen,
um dem Gesänge die möglichste Lufügkeit zu erhalten.

Die Worte der beiden Solostrophen sind ausgesucht ge-

sangungünslig.

Ein ausgezeichnet schönes Musikstück folgt nun als

,,Intermezzo" des zweiten und dritten Actes. Es scheint,

seinem zwar leidenschaftlich bewegten, aber doch mehr
stetigen und gebundenen Cbaracler nach, wie in seiner

Folge nach der leinten Seene des zweiten Actes, sieh

mehr auf die Liebesdrangsale der beiden im Walde ber-

umirrenden Paare zu beziehen und endigt klagend , ah-

I
sterbend. Sehr ergötzlich sehliesst sieb daran der Auftritt

i der prächtigen Bursche , womit der dritte Act beginnt.
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welche, seligsten Humors , sieh in diesem Zaaberwalde
|

versammeln, ihre Tragödie zu probireu. Puck, der
\

neriende Elfe, kommt dato; von da bis an das Ende
j

des Actes iat der Dialog mit Musik durchweht, aber durch-
1

aus auf die discreteste Weise, nie läslig deckend, oder
|

den Fortgang hemmend. Gar geistreiche nnd launige Züge
würden hier zu bemerken sein, wenn man auf das Ein-

zelne eingehen wollte. Kor der Huldigung, welche die !

kleinen dienenden Geisler dem eselsköpßgcn Zettel, drm
Geliebten ihrer hoben Gebieterin, darzubringen haben,

der Trompetenfanfare im niedliebsten Zweifussregister sei

hier, als eines höchst possirlicben Stückebens, Erwäh-
nung gethan.

Der nächste Zwischenact, ein gesangvolles, sommer-
.

nachtswarmes Notturno, mit Hörnerklang in Ednr, ist

wieder eins von den in ihrer ionern Harmonie und künsl-
j

lernen gleicbmässigen Vollendung durchgängig befriedi-
j

genden Musikstücken, wie wir sie in Mendelssohn'* Com-
positiooen der späteren Zeit vorzugsweise zu hören be-

kommen und so gern hören. Unter diese haben wir alle

drei bisher genannten Zwischenaole zu rechnen.

Gewiss ist die Ouvertüre ein Musikstück, das die I

grosse Beliebtheit, die es erlangt hat und in der es sich
:

zu erhalten wissen wird , durch seine Frische und rei-

zende Eigenlbümlicbkeit im vollsten Maasse verdient. Es
ist ein liebenswürdiges Jogendwcrk, das mit seiner Ju-

gend schon die Herzen gewinnt und fesselt. Wir dürfen

aber die vollendelere künstlerische Reife und Ebenbeil
;

der später componirten Sätze grösseren Umfanges, wie
die hier genannten Zwiscbenacte, darüber nicht verken-

,

nen, nnd werden anerkennen müssen, dass, wenn dort
j

der Jüngling, hier der Mann schuf, dass, wenn dort der

reiche ZufJoss von Gedanken vorwallet, hier ein bewuss- ,

terer Organismus des Gebildes, mehr noch das Denken
j

des Gedankens, als dessen blose Unmittelbarkeit, ein In-

teresse höherer Art für diese späteren Produclionen be-

gründen. Wie wenig Material ist in diesen Sitzen ver- 1

wendet! fast nur ein Motiv lebt nnd webt in jedem der-

selben ; aber wie in der Metamorphose der Pflanze Alles

an dieser nur dasselbe ist, und jeder Moment doch ein >

anders gebildeler, und man sich an der Mannichfalligkeit
|

und dem Beichlhume der Bildung erfreut, und nicht ver-

langt, dass der Rosenslock auch Lilien trage : so ist auch

im musikalischen Kunstwerke diese EniWickelung eines le-

bendigen Keimes, der sich in der Einheit eines Ganzen I

harmonisch mannichfaltig fortbildet, Etwas, dem wir

ästhetisch einen höheren Werth zusprechen müssen , als
i

einer auch auf das Geschickteste vollbrachten Verbindung
,

von Gedanken, die, verschiedener Natur, sich wohl wie ,

Blumen zu einem Strausse vereinigen lassen, aber nicht, !

wie jene natürliche Entfaltung, zur organischen Einheit
|

der gewachsenen Pflanze gelangen können. Wir werden
;

auch dem duftigen Strauss in seiner bunten Farbenpracht

unsere Liebe nicht versagen, und der feinsinnigen Hand,

die so verstandig und mit so vielem Geschmacke die Blu-

men za binden wussie; — das hier Gesagte kann nur
den Unterschied des Früheren oder Späteren bezeichnen

wollen. Ancb ist die Aufgabe nicht zu verkennen: die

Ouvertüre hat das ganze Stück zum Inhalte, mit seinen

so verschiedenen Elementen, die alle aufgenommen und

in einem Bilde dargestellt sein wollten. Die späteren
Muüikslücke dagegen schliessen sieb einzelnen besonde-
ren Situationen an, und konnten auch darum schon sich
mehr einer durchgehenden Grundemnfindung hingeben,
oder wo Gegensätze da sind, da sie innerer Natur sind,
sie zur Einheit bringen. Dort würde, bei so gutem Ge-
lingen des Geleisteten, überhaupt lieber von der musika-
lisch ästhetischen Berechtigung der Gattung zu sprechen
sein, in welcher auch die beste Cempusilion nicht durch
sich selbst vollkommen verslanden werden kann nnd einer
Erklärung durch etwas Anderes bedarf; — wie diese
Ouvertüre, mit ihrem Geistergelispel, dem Jagdgetön, dem
grotesk -derben Bergamaskertanz, nur Dem, der Sbakes-
prar's Sommernachlslranm kenot, sieb zu einem Gesaramt-
bilde vollständig wird vereinigen können.

'

Den Hauptmotiven der Ouvertüre begegnen wir durch
den ganzen Verlauf des Stücke« mehrfach wieder, nnd
finden sie in der Bedeutung bestätigt, die sieb ohne die
Scene allein musikalisch schon kenntlich genug in ihnen
kund gegeben hatte. So erklingen im Melodram des vier-
ten Actes des Theseus Jagdbörner in eiuem Satze, den
wir aus der Ouvertüre kennen. So der Bergamaskertanz
im fünften Acte. Das Elfengelispel der Ouvertüre durch-
zieht manche der Elfenscenen und schliesst mit dem zu-
tretenden Elfencbore auch das Stück.

Ein Hocbzeitmarscb, zuerst als letzter Zwischenaot
die Festlichkeiten der Vermählung des herzoglichen und
der beiden Hofpaare einleitend, dann im fünften Acte beim
Abzug dieser Paare wiederholt, kann als ein Musterstück ,

dieser Gattung gehen. Der pompöse Character, öftere
M iederkehr derselben leicht zu fassenden Strophen und
Vermeidung alles musikalisch complicirten nnd gedrängten
Inhaltes, eignen ihn ganz dazu, eine Tbeaterscbauscene
zu begleiten, bei welcher durch Scbaugepränge die Auf-
merksamkeit angezogen wird nnd nicht zu sehr durch
selbständige Musik in Anspruch genommen werden darf.

Die lebhafte Auflassung der scenischen Situation bat auch
hier ein Musikstück bester Wirkabg entstehen lassen.

Noch einen Marsch, eine Marcia funebre, lässt die

Scene folgen, ein Stück von höchst amüsanter Trübselig-
keit, wie die ganze Vorstellung „vom grausamen Tode des
Pyramus und der Tbisbe," welcher er zugehört. Dieser
Trauermarsch beklagt mit einer Clarinelte, einem Fagott
und einer Pauke in jammervollster Selbstrnhrung den tragi-

schen Hinlritt des unvergleichlichen Paares. Der Bauern-
tauz brscbliesst sodann das Festspiel, der EJfeocbor, mit

dem Eingangssaize der Ouvertüre verbunden, du Stück.
In den lang und leise auslönenden Schlussaceorden der
Ouvertüre verklingen die letzten Worte dieser traumhaf-
ten, durch Mendelssobn's schöne Musik auch für uns zu
seeniseber Darstellung erweckten Dichtung. — n.

NAcnniCHTEif.

/. G. v. Herders Säcwlarfeier durch die

Liedertafel in ff'eitnar.

Der 25. August, der Tag, der einst vor hundert Jab-
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rigCD Säculum and zu Anfange des gegenwartigen zu rüh-

meo balle, in't Leben führte, wurde von der hiesigen

Liedertafel durch ein glänzendes Festmahl begangen , an

welchem, ausser den Mitgliedern derselben, viele unse-

rer ausgezeichneisten Staatsmänner, Gelehrten und Künst-

ler, so wie auch mehrere Fremde, vorzüglich aus Jena,

Theil nahmen. Der Stifter der Liedertafel, Herr Gebeimer-

Regierungsralh Schmidt, der masikalischen Welt längst

rühmlich bekannt durah jene aosgezeicbneten Sonette,

durch welche zuerst in wahrhaft genialer, immer noch

unübertroffener Weise das poetische Verständniss der Beet-

Aoren'seheu Symphonieen eröffnet wurde, so wie darch

verschiedene höchst gelungene Versuche, Beethoven »cht

Instrument aisätze durch untergelegte Texte in Gesang-

stücke umzuwandeln (gedruckt erschienen bei Breilkopf

und Hirtel), war der Hauptordner und zugleich Redner

des Festes, welches auch darch geistreiche Vorträge des

Herrn Geheimen - iUthes v. Müller und des Herrn Gebei-

men - Referendarius Stich/ing, Herder's würdigen Enkels,

noch besonders verherrlicht wurde.

Die deutschen und lateinischen Gedichte, jene theils

von dem Gefeierten selbst, tbeils von dem Herrn Fest-

ordner, diese von Herrn Geheimen- Hofralh Eichstädt in

Jena nnd dem Herrn Cousistorialralhe Gernhardt ver-

fasst , und von den Herren Musikdirecloren Hüter und

Eberwein, Hotschauspieler nnd Regisseur Genast und Hof-

pianislen Montag, dem Dirigenten der Liedertafel, eompo-

nirt, hatten sich, bei trefflichem Vortrage, eines so leb-

haften Beifalls zu erfreuen, dass mehrere derselben, auf

allgemeines Ersuchen, wiederholt wurden. Die anmutbs-

volle, metallreiche Stimme unserer Kammersängerin PrSol.

«. Ottenburg, und in besonderem Maasse der noch im-

mer vollendet schöne Gesaug unseres berühmten Stro-

meyer (Oberdirector) , welcher durch den Vortrag meh-
rerer Sologesänge einen in der That seltenen, ausgezeich-

neten Genuss bereitete , wie er denn fortwährend die

Haoptzierde der Liedertafel ist, hatte sich der wärmsten
Anerkennung zu erfreuen.

Eine interessante Feslüberrascbung für die anwesen-
|

den Verehrer Beethoven'» war die überaus glücklich ge-

lungene Weise, in welcher Herr Gebeimer • Regierungsrath

Schmidt einen Theil des zweiten Satzes aus der Ddur-
Svmpbonie jenes Meisters, durch untergelegten Text, in

einen Kestgesang verwandelt halte. Auch die entschie-

densten Feinde solcher Operationen, welche durchaus

nicht wollen, data man der Instrumentalmusik mit eiuer

Interpretation oder einem Textesworte zu nahe komme,
dürften hier des Irrthumes überführt worden sein. Es
wäre sehr zu wünschen, dass jener Feslgesang durch den

Druck weiter verbreitet würde, wozu sich vielleicht das

von dem Herrn Verfasser redigirte Herder- Album eignen

dürfte, welches, ausgestattet mit dem interessanten Brief-

wechsel zwischen der Herzogin Amalie, dem Grossher-

zog Carl August und 0. Herder, mit mehreren noch
ungedruckten Schriften desselben, mit ooch nicht veröf- i

fentlichten Briefen MopstocA't nnd Winkelmann 't , 10

wie mit Beiträgen von mehr als zwanzig noch lebenden

einheimischen und fremden Gelehrten und Dichtern, zur
Micbaelismesse in der Frommann'scheo Buchhandlung in

Jena erscheinen and in einer umfassenden Abhandlung

über Herders Verdienste um die Aesthelik und Geschichte

der Musik auch den Freonden der Tonkunst manches

Interessante bieten wird, während es sich den Verehrern

Herder't noch ganz besonders durch den Umstand anem-

pfiehlt , dass der Ertrag desselben zur Errichtung einet

Gebäudes für das von jenem grossen Manne begründete

Schullebrerseminar bestimmt ist. Dass sich übrigens die-

ses schöne, bedeutungsvolle, in jeder Beziehung trefflich

geordnete und ausgestaltete Feat, welches im geschmack-

voll decorirten Saale des schön gelegenen Sommerlocals

der Erbolungsgesellschaft gefeiert wurde nnd durch die

warmpatriotische, auch in einem besonderen, kräftigen

Wiegenliede aich aussprechende Theilnahme an der jüngst

erlebten Vaterfreude unseres geliebten Erbgrossberiogs

noch reichere Belebtheit gewann, von Seiten der Theil-

nebmenden der eifrigsten Anerkennung zu erfreuen hatte,

bedarf wohl kaum einer besonderen Erwähnung. Der Herr

Ordner desselben, so wie die verehrlicben Herren Vor-

steher, Dichter, Componisten und sonstigen Mitglieder der

Liedertafel haben sich durch Veranstaltung und reiche

Ausstattung dieser herrlichen Säcularfeier alle Verehrer

von Herder't unsterblichem Genius zu wärmstem Danke

verpflichtet.

Feuilleton.

Der dritte Tbtil der Compositionslehre voa A. B. Marx ist

aster der Preise. Er enthält die Lehre von der Clevier- and rei-

nes Gesangcompciition uod die dahin gehörigen Foraeo darEtade,
Varialioa, des Roide, der Soaale, des Reeilativs, die Motettto-

ond andere Chorforoaen 0. *. w.

Herr Hummel, Seht des Capellmeittert, bisher le Weimar pri-

velisireid, folgt eioea Rate aaeh Aogthorg alt Muikdiraeter der
dangen Oper.

Heinrich \etli io Frankfurt, voi dem bektiollieh teken meh-
rere Opera herrühren, nebreiht an einer oenea : Marsilla, derea
SlolT ans dem Befreinogikriege entnommen itl. — h'attiuoda ist

ebenfalls mit der Coupesition einer romaniischea Oper beschäftigt:

„Die Braut anf Matavai oder die Südieefahrer." Das Baak ist

(Opus poslhuuum) von Friedricn Kind.

Am 7. Aognat fand in Niederrad hei Frankfert am Main ooter

der Leitong de» Direetora der daiigea Liedertafel Herrn Zoller
ein Siorerfesl Statt, woran die Gesaagvexeiae von Nieder- nnd
Okerrad, Heddernheim, lienharg, Griesheim, einer von Saehaea-
bauaea nnd die Harmeoia von Frankfurt am Main Tbcil nahmen.

Die Liedertafel xa Wertbueim hat für den 9. September ein

grosses Maanergesnagfrat veraoataltet nnd x« demselben sieht we-
niger ala ftb Gesangvereine aoi Franken, Schwebe« and Sachs*«
eingeladen; t*ei Dritltheile davon haben bereits angesagt und aa

sind über 600 Sänger dnsa angemeldet.

Der germaniaebe Sängerbund switehea Deataehland «ad Flan-
dern (f. d. Bl.

f
S. 500) hat für Ende August aiae allgemeine Ver-

aammlong atMgriebriebea , am die Stataten xa entwerfen. Der
Bond »ird abwechselnd in einer denttebeo ond in einer belgischen

Stadt GeaangweUkämpfe «od Geaaagfeale vcraastallen. — Di« Stif-

ter des Bande» siad ia Deataehland: der Mansergesangvereia SB
CSIn , die Liedertafel und die Concardia xa Aachen, In Belgien t

die Melomenea ood der Orpheus sa Gest, die Goaib«ra- Genossen-
schaft xu Brüssel.
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sehen Componistrn Anton ßrrlyn , Orcbesterehef in Amslrrdsn,
warde daselbst nalsogat eiae Oper. „Kanal, der Geitt de« Feuers,"
it Beifall aufgeführt; aar fsed maa aa dem Barbe viel enszu-
•etzea. Berfyn bat bereit« über 100 Musikstücke herausgegeben,
and wenn lie such nicht eben «rbr erfiodunrsreieh genannt »er-
de« kSnaea, «a «eilen aie «icb dach durch Friaebe aad Natürlich-
keit toszeirbnen.

Eine deallebe Opernlroppe hat im südlichen Frankreich schlechte

Geschäfte stenarhl j in Marseille werde der Dlreeter zablaegsttu-
fabisj und mnstte aeiaa Geaellaebart entlassen. Einige Mitglieder
s»ni;*n »uf der Durchreise ia Lyoe MaoaercbSrc io Kaffeehkusero

!

— Dabei wird bemerkt, es «ei ia Frankreich eiaa «elcbe Abspao-
ang fir da« Theater eingetreten, da«« man alle deattebea Opern-
gesellschaften rar iballcbea Unternehmungen »araee misse. Gate
Sänger, welche eiae gute freetositche Aussprache and Gewandt-
heit ia der Stimme haben, kennten eher in Snleparlieee greeser
Opern ihr Gluck machen.

An 36. Juli ward« in Kiel zum ersten Male gegebea: Sara
«der die Waise voa Gleneoe, retaaetisebe Oper ia drei Aufragen,
n«ch dem Französischen frei voo C. e. Rosen, Masik v«n dem
Kieler Tbesiermnsikdirecter W. Teilt. Sie fand vielen Beifall.

In Paris hsbra zwei neue keaiisebe Opera gefallen: Der Ball

dea Uoterprafeelen , von Boilly; Die vier Hajmoaskiader , Bncb
von Leuten uad Brunswiek, Musik von Baffe. — Noch »ehr ge-

fiel eine alte, neu aufgestaute Oper voa tAlayrae: Gulislaa, atu
toslrumeellrt voa Adam. Die Oper ertebiea 10m ersten Msle
1804 ; aa ihrem Bache sali der Heriog von Basaane milgeerbeilet

habea. Sie wurde d«mal« auch in DeoUeblaod aaf vielea Büh-
nen gegebea.

Beethoven"s Denkmal kommt, veriebledeaer eingetretener Hia-
demisie halber, diesen Herbat ia Boen aoeb nicht aar Aufslellaag;
nächsten Frühling aber aoll die letztere bestimmt erfolgen , aad
zwar auf dem Mönslerplatze.

Der als Ciavierspieler aad Compaaist bekannte Demeke. «us
Hannover l«t ab Maiikdireeter am KSaigaberger Tbealer ange-
slrllt worden.

Der Direetar der grossen Oper io Pari«, Leon Pilltt, bat der
Wiener Hofthester- Intendant den Vorschlag gemacht, wibrend der
italieaisrben Ssison die gaoze deutsche Oper, Soloalfager, Chor,
Capellmeister , Orchester, nach Paris an nehmen aad dafür die
vollständige grosse Pariser Oper nach Wien zu seadea. — Wie
man versichert, wird der Vorschlag angenommen werden.

Liest halt einen Triempbaug durch die Städte de« südlichen
Frankreichs, wobei aacb die Armen nicht zu kart wegkommen;
«o «eheakte er ia Lyon den dosigen Armen den gaazea Ertrag
eiae* Coocerte« 5000 Franken. — Thalberg war ia Boulogae «ar
mer. — DöhUr bereiste die Rheinländer.

Die nach Belgien gegangene deutsche Oprrngcsellicbait spielte

ia Brüssel mit demselbeo Beifall wie ia Gent; namentlich scheint

Beethovens Fidelio Aufsehen gemacht tu habea. — Jetzt iat die

Gesellschaft bereit« aach Deutschland zurückgekehrt.

Bei der diesjährigen grossen Preisverteilung im Coaeervato-
riam der Musik zu Paria baben 22 Zügliege den erstes , 23 den
zweiten Preis, und 38 da* Aceessit erhalten. — Die Pariser Aea-
demle der schüneo Künste hat cbeofall« ihre Preisverth eilaog für
Compoalsten gehaltea. Dabei erhielten dea erstes (dea »agensnnten
rSmiaebea) Preis Maesi, Schüler voa Balevy aad Zimmermann,
Artiaud de VUbach , Schüler von Halevy ; dea zweiten Merlau,
Schüler von Carafa.

Ankündigange
Ia der künigl. sichs. Hof - Musikalien Handlang von C. F.

Ileacr ia Dresden ist so eben erschienen :

Haudiaaln, Comtesse de-, Impromptu paar le Pinae. 10 Nkr.
ftaimel , A«, Varialioaea und Polacca brillante aber da« be-

liebte Lied! „Daa Alpenborn" voa II. Prath für daa Piano-
forte. Op. 43. Zweite corrigirte Auflage. I» Ngr.

Lmaelllt, ChM Lc merlc dore (Die Pierole), Air eiegique pour
le Piano. IO Ngr.
— — et F. A» Maaniner, Rondcau paisionne precede d'une

iatrodaclioa pour le Piano et Violaacelle oa Violen. 9it Ngr.
Plemmen, F. Ii. v. Zwei Lieder mit Begleitung de« Piaao.

Op. 8«. 7+ Ngr.

Höckel, F.d., Deuz Sereiudes pourle Piaao. Oe.ll. 10 Ngr.
Poloaez na Piano - Forle. & Ngr.

8
d!* l>iIl1

'rt
'Ocs'.

,

'7
fc

Ko!*ifAuion?
M
seeret

fl

"No"
*9™ U

nade. 20 Ngr.

Vogeler, Valeria, Peaaeee muatealea. Na. I. Lied, „Weil
>o. 9. Lied: „DaeFiscber-

etla. II Rimprorero. 7i >gr.

rogeeler, ^att-rla, Pensecs mt
icb nicht vergessen kana." K Ngr.
mkdcW 7* Ngr. No. 8. Caaam

An die «vablrrichrn Sab rrsenden wir fo eben die

Dritte Messe von Bernard Hahn,
für 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola (1 Flöte, 2 Clari-

nelleD, 2 Fagotte aacb in der Orgelslimme enthalten),

2 Horn (2 Trontpelen, Pauken, 3 Posaunen ad libitum),

Orgel und Coolrabats. In Siimoicn.

Pr.anmerelians-Prei* „Infi Thnler" - der Ostern
104t> ci.trctc.de Ladenpreis ist 3| Rthlr.

Vorstehende Messe ist so eingerichtet, data sie sowohl im grots-

artigen Style, ala auch mit den beschranktesten Miltein, mitbin ia

jeder Kirche aufgeführt werden kann. Eine Direelions.it imme er-

leichtert die liebersiebt. Alle buher über diese Compoiiiion lernt

tftvrortictten fjrtheile tttmtmrn darin Mfcrren*, dass sie dieselbe als

eist reife* deutsekei Meisterwerk «nirlennrs.
Gleichzeitig ist erschienen

:

BTmhsi , II., OfftHuriumi Cmtate Dasmao für 4 Siupslimmcn.

9 Violinen, Viula, 9 Oboen, 9 Horn, 9 Trompeten, Pauken ad

libitum, Orgel aad Conlrabass. In Stiouaea Preis 20 Sgr. —
1 Fl. 19 Kr.

Grmdm.U : Qnl Sedes Domine «aper Cherubim ; rar 4 Sing

stimmen. 9 Violinen. Viola, 9 Oboen, 9 Horn, Orgel und C.a
trabnss. In Stimmen. Preis I« Sgr. = »4 Kr.

Hymnus , „fmv-e Unmum" tat 4 .SinCslimmen, 9 Violinen,

Viola, 9 Oboen. Orgel aad Coatrabaaa. Ia Stimmen 20 Sgr.

= I Fl. 19 Kr.
und Uqi ttiandlungrn nehmen Bestellungen an.

F. E. C. Leurkart ia Breslau.

Ganz neu erscheint so eben

J. fj. IiObe*« (Groesberaogl. Weiasariaebea Kammermusikui)

Kompositionslehre
«der umfassende Theorie voa der thematischen Arbe"

detnen Instrumenlaironueu, ana dea Werhea der

ealwickell aad durch die ...nnichr.lliG .teu Beispiele erkUrt. Für
Dilettanten aad praktische Musiker, welche ein helleres Ver
stnndnia« der Toawerhe gewiaaea wallen; für Kanstjuager als

vorzügliches BcfahiguDi^niitlrl su eigenen gedieceuen Scliö]
"

gen« für Lehrer ab Leitfaden bei Prit

fenUicbca V
tat. SfThU.
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Der Autor hat, wie die iui s^iun Lcbrio.litat herTorgegange-

neu iogliag« jjläaaead beweise*, ab) Lehrer der Kompoailioa,

Theorien der Harmonie, oder In heuern Fall, Anleitungen an Vor-

übungen. Wie man wirkliche Rompoaitiooea herrorbriageu hönae,

wird nier um eralen Mal rallaiäudig, auf eine durehaa* neue, ein-

fache aad Jedermann Tenlimllicbe Weiae *chrifllich gelehrt, aa

weit da* Schaffen eine* Kanatwerke* überhaupt gelehrt werden

kann. t£* füllt demnach die eiasige in der nautikaliiirlien Lilcra-

tar aoeh rorbaadea geweaeae, aber aneb von den amaikaliaebea

am Meuten crap

Im Verlage der Luleraeiehneten werden mit Kigenlbumarecat

>:Wrancols Hunten,
Le* Cbanls d'llalie. 6 petiles Fanlaisies pour le Piano

Op. t32. Liv. 1 — 3.

Lea irois Bijoux. 3 Fanlaiaiea pour le Piaao. Op. 133.

Liv. 1-3.
Leipsig, im Septem»«* 1844.

Neuigkeiten
1b Bonn.

Rondulctto*, Divert. äir* d'OpCra» , de Balleta, WaUes etc. aar
Adam, Bacb, Dejasel, Herold, H. Hers, Leriaarar etc. LH. A
bi* Z. a 78 Cent. , cemplet 10 Fr.

Bnttia, A.» Melodie ehantee par Mari«, dana
de Doniselti , Iraaterite poar VCelle et Piaao. 9 Fr.

Belllml, Y.f Seena e Duelto: Ta eeiagurato ah! loggi. — Da
FritdeaMtörer, für Sopran a. Tenor aail Pianoforlc. 8 Fr. 80 Ct.

Brunner, V. I», Op. 46. No. 1. Le Poilillon de Looju-
meau. 8) Locrezta Borgia. 3) Btiaire d'amore. 4) Zampa. 8)
Sannaiubula. 6) Lucia de Lominermoor. 7) La Alle da Regi-
ment. 8) I Mootecclii e Capnlclti. 9) Linda di Cbamonnii. 10)
Le braiaeur de Prestou. 11) La Alle da Regiment. 19) I Pari.

Uni. 19 Pet. Rondeaat aar des «kerne» far. fraac. et Italien» *

l'uaage de* eiere* avance* paar Ptaao. a 1 Fr.
— — Op. 87. 80 pet. etude* melodlijue» pour Piano pour lea

jenne» eleve». 8 Fr. 80 Ceat.

Chftlalleia, Ch.» Premiere» Lccoa« daigler* poar Plan« a l'u-

•age de* Camnaencaaa. S Fr.

18 itude* elegante* eo forme de prrladr» ponr Piaao. 8 Fr.

CottlffJtleS, €?«, 19 Fantaiaie* pour Flute »rule aar de* mo-
tif» iul. 1) Zampa. 8) Pinta. 3) Anna Bolena. 4) Zampa. 8)
Goalare. 8) Anna Baien*. 7) Scvirami*. 8) Norm». 9) GoiUtc.
10) PiraU. 11) Straaiera. 19' Nonn*, i 78 Cent.

Cirmy, Ch., 0». 498. Lir. I et 8. 48 Binde* progreaaire*

et brillaale* pour Piano h 4 mala* etpr. compo.ee* ponr fhei*

Hier le* proyret de* eiere* avance*. a 8 Fr.

Dreaaler, K., Fantaiiie* iul. poar Piaao et Flute, 1) „Nel
Silcaeio" del Croeiato di Mejerbeer, et ..Nou piü meata" delU
Ceaereatala di Roomni. 8) „Bunan u«tle» et „La mia Dar.
bella" da Maiart. 8) „Amor powente'* «t „Danqne ia MB" del
Barbiere di Sevilla. 4) March« della Doana del lag«, et „Ca-
pitar potra" Ccaerentola. 8) ..Soare immaginc d'*m«r" et „Be-
nedeit* aia la madre. a 1 Fr. 80 Cent

Forde, W., L'Anima dell* Opera, Cavat. et anlre» p'tece* far.

et moderne* ponr Piano et Flute, No. 88. Intr., Aria, Romaace.
Caral. : Le* Martjr», No. 89. latr. et matif fa». : Lea Mortvm,
N«. 50. InlroducÜOD, Hrinne, Marcbc triomphalci Le* Marter*.
. I Fr. 80 Cent.

«Soethe, W. W., Op. 18. Lioba*prob«, Gedieht to* B SUnfer

für eine Siugttimme mit Begleitung de* Piaao. 1 Fr. 80 Ceat.

6 Lieder ohne Warle, fürnrndrlnohn Httrtholdv. F., 0 Lieder ohne Warle, für

l'i.aoforle. 8« Heft. Op. 89. 3 Fr. 80 Ceal.

d? df 8* Heft. Op. 69. « 4 main*. 4 Fr. 80 Cent.

df d? »• Heft. Op. 68. für Piano aad Violine. 4 Fr.

d? d? 8« Hefl. für IN.no uud Yiol.nc.il«. 4 Fr. 80 Cent.

IflurdotT. I»
ceaui far. paur

«ad ViolonccUe. 4 Fr. 80
, eb«U de 90 avM.

N«. 1 et 8.

d? d? 8«

r.. .

r le

a 1 Fr. 80' Ceat.

Hm Ina, H., Op. 10. Direrl. brill. paur Piaae. 9 Fr. 88 Ct.

Hosellem, M.» Op. 83. Caraliae de l'Opcra : Torouato Taoto

d« Uoaiarlli, varice pour l'inoo *> 4 maiaa. 8 Fr. 80 Ceat.
— — Op. 88. 9 Fantaiaie* «araeteriilicjue» pour l'iaao. No. 1. Ca-

raetrre ilal.; Ine* de Caatro de Peraiaai. No. 9. CaractCrc alU-

mand : Buryaalbc de Weher. * 3 Fr. 80 Cent.
— — Op. 89. Fanlaiai« elegante rari U Giuramento de

daule pour Piaae. 3 Fr. 80 Ceat.

Nrhmltt. Aloyr», Op. 108. Trio für Piano/orte, Violiue

Violoneelle. 10 Fr.

»nii,B., Op.43. Drei

ieh eia Vöglcia wir. — Herb.llied. - Schoo Blüm]***, - mit
Urgleitaag de* Pianaforte. 2 Fr. 98 Ceat.

Präaumorations - Anzeige.
Ia der k. b. Hof- und privil. Kaa*t- und Mudkaltenhaadlung

Tebla» Ilnalltagrer'« Wlllwe dV Sohn ia Wiea cr-

rheiiil auf Pränumeration :

Neue vollständige Geaangachule in vier Abtbeilnngen mit

ileuUcbem undfranxiwiscbemTexle, van Adolph Müller.
Sie wird in aehl Lieferungen aulgegeben, und iwar die erat*

•m 9. Narember, die «weile am 18. November d. J. und *o fort

monatlich swei lieferungen. Der PränumeratiaBiBrei« für jede

Liefernng i*t 1 Fl. Conv. Münae. Nacb Bncbeiunug der leUlta

Liefernag tritt der erbobte Ladenprei* von 10 Fl. 30 Kr. Conr.
Müme für da« ßaaze Werk eia. Alle Buch - und Runsthandlun^ca
nehmen Pränumeration an and Iheilea »och den Propecia* mit.

Oper in drei

Im Verlage roa «V. P. Spehr ia Branatcbweig i»t er-

»ebienen und durch alle Bach- and MuMkaliruLandlangeii (n be-

lieben :

lüetcer, JmmepU, Mara. Gro«»e
Acten tob Otto Precbller. VolUlandiger
poniaten. Prei» 0 Tblr. 19 Ggr.

— — Die cinaelnea Arien, Duetten, Maraeb, Ballet a. *. w. aa*
derselben Oper. 4, 6, 8. 10 Ggr.
— — Potpourri für Piaooforte au* dcnrlbcn Oper. 16 Ggr.
•» :rtr*»l( de* Capellmeitter Joacph Ketzer. Lifliogra-

pbirt, eblne*i*che* Papier, aetlo 16 Ggr.

Bei Wllh. Kiratr in Erfurt enchrtnl im Uufe de*
Orlobrra folyrnde» Werk , da* die Beachtung aller guten Scmiaa-
rien verdient:

Theoretisch - praktische Organistensehole.

Entballend die vollständige Harmonielehre nebsl ihrer An-
wendung auf die Composition der gebrauchlichen

ürgelstäcke.

Für Lehrer und »vm Selbstunterrichte, intbeton4erefür
Seminaritten und Priiparanden.

Von

«J. C7. Tftpfer,
der Mn*ih am grouheriogRcbea Seminar an Weimar aad

Orgaaiilea an der Stadlbireb« daoelbot.

bis zum Erscheinen ; 1% Tblr.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Uiotig und unter
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 18UB September. M 38. 1844.

i Leber Job. Sab. Baeb's Kirehenge»aage «ad (Besrlilu»«.) —

Ueber Joh. Seb. Bach's Kirchengesänge

und Cantaten.
(Be*ehl«f •.)

Durch nachstehendes Verzeichnis* wünsche ich zur Vor-

Verzeichniss Bach'scher Choralgesänge mit den ihnen

in denen sie sich

arbeit dieser Aasgabe alle Besitzer ßacA'scher Cantaten an-

zuregen, wie ich selbst binnen Kurzem in Stande zu sein

hohe, eine bedeatende Fortsetzung desselben bekannt ma-

chen 10 können. Aach erbiete ich mich sn jeder Unter-

stützung dieses Unternehmens nach meinen besten Kräften.

Texten, und Nachweis der Cantaten,

Ueberschriß des Chorals .

Ahsu.
Herker.

* ab*

:

Aus dem Liede .- \l„terHegender Text:

Aeb Göll und Herr.

Acb Gott v. Himmel »ieh darein, a.

b.

Acb (füll, wie manches Herseleid.

Acb liüt.-n Christen seid getrost.

No. 40.

rt 3- ta»

,, 3. A.

„ 117. B-

,, 3t. B.

No. 279.

3-

„ 262.

,. 2t 7.

.. 301.

Dess. Liede» Strophe 4.

SehiD, lieber Gott, wie
mein* Feind. Sir. 1.

Dess. Liede» Strophe 6.

d? d? d? 16, 17, 18.

d? ll? d? 6.

Soll» ja »o »eio.

Da» wollit du Gott bewah-
re rein.

Drum will ich »eil ieb leb«

»och.

Wir waebeo oder schla-

fen ein.

Caot. loh ele.der Monacb , »er
wird in ich erlösen.

Cent. Schoo, lieberGult, wie meine

Feind.

Cant. Ach Gott vom II. sieh darein.

Cant. Scbaa, lieberGott, wie meine

Feind.

Cant. Aeb lieben Chr. »cid getrost.

Unter: Wo Gott der Herr nicht bei mir halt.

Ach wie nichtig, ach wie fluchtig. Nu. 48. No. 48.

Allein Gott in der Hob »ei Kbr.

Allen in dir, Herr Jesu Christ.

Au» tiefer Notli schrei ich« dir.

tbriat lag in Todeabandea.

Constua der um« teil»; macht, a
l

Der Herr ist mein getreoer Hirt

DaFriedeoslurgt, Herr Je.n Christ.

Erhalt an» Herr bei deinem Wort.

Esitt das Heil am kemravd bcr. a,

,..-'
J"

"
»•

Pren' dieb sehr, o meine Seele, a.

t.

il .... r,

Freuet

d.

ihr Christen alle,

du Jeiat Chri«t. a.

U.

91. Ü. 326.

•• 13. A 13.

' 10. •1 10.

15. B. 184.

1 74\ A.
'

- 81.

• 1
74'. B. 198.

91. C. 353.

6S. ' 42.

• 69. 72.

4. A. 4.

4. B. »90.

29. A. 29.

29. C. 67.

19. D. " 70.

29. K. •» 282.

'
- 8. »» V

53. A. • 1 51.

> 53. B. »! 100.

79. 90.

De».. Lied. Strophe».

Der Herr i»t nein ge-

treuer Hirt. Sir. 1

.

r 4. Bbr sei Gott in

Ach wie nichtig «ind der

Meo»chcn Sachen.

dt d? d? 4.

d? d? d? 7.

dt d? d? I.

d? d" d? 8.

d? d? d? 5.

d? d? d; 1.

d? d? d? 2.

4? d? d? 11.

4? d? 4? 12.

d7 4» d» 10.

Kommt u. laut euch Ja-

»nm lehren. Str. 6.

1 ?

»ten Thron.
Ob bei an» ist

viel.

nan and leben Cant. Cbri.t lag in

Cant. Acb wie nichtig, aeb wie

fluchtig.

Caut. Du I

Cant. A

An» tiefer Noth »chrei ich tu

0 hilf, Chrl»ta», G. Sohn
Gute» and die Barmbenig

keil.

(.V/T. Der Chural »teht in E.)

Panion nach dem Jobanne».

Passion uaeh dem Johanne».

Cant. Der Herr ist mein getr. Hirt.

«»»dir

klagen. Str. 12.

Des». Liedes Strophe 7.

d? d? d? 7.

d* d ; 4? «.

BeweifdeinMacbtn. Herr-

lichkeit.

Die HolTnnng nährt der

rechten Zeit.

Ob »ich* anlies», tl» wollt

er nicht.

Fr. d. »ehr. o m. S., n. ver

gls» all Noth n. Qn.al.

Sdigund, die au» Erhar-

ds*. Halt imGedhehtnissJ Cbri.t.

Cant. Bleibe bei uns.

Cant. Wahrlich ich sage Euch.

Cant. Es ist da»Ueil uu»

her.

Cant. Liebster Jeso mein

gen.

Cant. Brich den Hungrigen dein

Urod. (.V/T. in B.i

Rine Stimme läait »iah bö- Cant. Frede dich erlo»le Scbaar.

ren. (\H. Der Choral »teht in A.)

leb will alle meine Ttft Cant. Ks ist nlebts Gesundes an

meinen Leibe.

Cant. lbr aefd Gottes Rinder.

Cant. Man komm d.HeideoHeilaad.

Cant. Sehet welch eine Liebe.

Cant. Selig i»t der I

Mi. Fehlt In der Partitur.

Da« bat er alleton s gelbaa.

Dashaterallc» oasgethan.

Richte dieb. Liebste, naeb

ein. befallea o. glaube.

44). Jahrgang. 3tt Digitized by Googje
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Uoberschrifl des Chorals :

IBM. September. No. 38. «28

Ausgehet ydV «/«n Lüde : \Unterlitgender Text: 1 Entni

HeprPhritia.eJo«eC..tffS.b». a.

: JA
Herr Jesu Christ -in höchstes Gut.

Herzlich lieb bab ich dleh.o Herr, o

b

Herzlichster Jesu, was hast du ver-

,, o/. d.

Herzlich (hnt mich verlangro.

No. 101.

„ 303.

70. C.

56. A.

,, 56. B.

,. 58. I)

„ 5«. A.

„ 58. B.

., 29*.

„ 5».

„ 107.

„ 59.

,. 78.

,, 105.

m
. letz

4? d<? d? 8.

d» d? df t.

4? d? 4? 3.

d? d? d? 7.

d«? d? dv 1.

d? d? d? 4.

0uüt-rr«iltsl uns ernäh-l Cant. Ibc

reo.
|

nennt.

die ihr Ba
en. nenni.

uns durch deine f',«^/
;u,e

( Zwölf«.

Erlü

Güle.

Stärk uns mit deinem Fe»- r«f. Herr Jesu Christ du höc

erlitt. Gut.
- - -- -- — Co-nf. Ich lieb, den I

geniem Grmüfhe.
Ach Herr, lau dein lieb Passio

Kageleia.

0 gros»« Lieb, " Lieb «hn
alle Masten.

Pes<ion nach dem Mattliaeu».

:\
nach den Matth

Ich freue mich la dir. No. 61. No. 60.
Ich ruf zu dir, Herr Jeau Christ. OH. 71.

Jean, der du meine Seele. 37 ,J
. 297.

Jeau Leiden, Pein und Tsd. a. 59. \. 83.

6. ** 59. B 106.
Inn meine Freude. n. « 85. D. 96.

». 85. A. t» 138.

e. 85. B. •» 263.

d. 85. F. 283.

e. *J 85. C. 3J4.

/ r i
85. G. Fehlt.

Jesu nun sei gepreiset. a. II. A. 11.

b. n II. C.
1

1

327.

In dich hab' ich gehoffet, Herr. ** Ti. A. 118.

Horn», heiliger Geist, Hon'eGotl. 66. i) 69.

Kommt her zu mir, aprieht Gottes 4G. B. 'i 45.
Sohn.

Lieb.ter Gott, wann we rd- leb 43. »> 43.
sterbe«.

n.Güt.MacbsmitmirGottnacbdei 44. B. »i
310.

Meinen Jesu* lau ich nieb 1, weil. 113. A. »» 152.

Meine SeeF erbebt den H< TTCD. " 95. >> 358.

Wie wunderbarl. ist doch

dies« Strafe. Passion

58. C.[ ,, III. : d? d'? d"? H. Ach grosser König
,

gros*

iu allen Zeiten.

,, 21.1) ., ?l. Befiehl dn deine Wege. Und ob gleich alle Teufel.

| |

Strophe 5.
|

Siebe unter: 0 Haupt vult Blut und Wunden.

Peas. Liedes Strophe 4. 'Wohlan, «o will ich mich. [Cant. Ich freue mich in dir.

d? d? d." 5. Ich lieg iu Streit und vt\- Cant. Ich ruf zu dir, Herr Jeau

derstreb.

d? d d? 12. Herr, ich glaube, hilf mir

Seh wachen.

d<? d.' d? 10. Petrus, der nicht denkt Passion nach
zurück.

dv d" dv 50. Er nehm alles wohl in Acht

dv d.> d" 6. Weicht ihr Trauergeister

d? dv d? 1.

dv d? dt 1 und 6.

dv d° d? 4.

dv dv dv 2.

dv dv dv

d? d" dv 3.

d ? d? A't 2.

dv d" d? 5.

•t

GottVater sende deinen

Geist. Strophe 10.

De«». Liedes Strophe 5

? 7

d? d? dv 6.

dv d? d" 10 und II.

Jesu m. Freude, u Weicht
ihr Traoer^eister.

Weg mit allen Schätzen.

I nler deine» Schirmen.

Dein ist allein die Ehre.

La*st uns d. Jabrvollbrin

Passion nach dem Johannes.

Cant . Schau, lieber Golt, wie mei-

ne Feind.

Christ. i.Der Choral siebt In G.)

Cant. Jean, der da meine Seele.

,T •• .t

Ii ,

|Uir bat die Welt truglieh

i gericht't.

freudiger Geist voll

\ertrnun.

Der Geist, den Golt den

Kiudern gibt.

Herrxcher über Tod und

Leben.
Durch dein

tes Sohn.

Jesam I. ich uieiroer nicht.

geh ihm ewig and. Seilen.

Loh «. Preis sei Gott
1 Vnter.

Cant. nishcr habt ihr Gott gebe-

ten in meinem Namen.
Cant. Sehet, »eleh eine Lieb«.

Motette gleicher Ceberacbrift.

Motette.

Cant. Jesus schläft, was darf icb

hoffen.

Motette (ftinTstimmig).

Cant. Jesu nun sei gepreiset.

Cttnt. Lob« Zion deinen Gott.

Passion nach den Matlbaeos.

Motette : Der Geist hilft «. ». w

.

(Steht in B.)

Cant. Es ist coeb gut, dass leb

hingehe.

Ca,U. Liebster Gott, waan wrrd)

ich sterben,

issio

Cant. Usa iah nicht

Meine Seele erbebt d. Bcrro.

KB. Die Leipziger Aasgaben bei Breilkopf und Hirtel enthalten diesen Choral gaas übereinstimmend Bit der Caatate. Ia
der Bcckcr'schen Ansgahe ladet sich , auwer den Abladeruagea In der Gliederung der Taellbeila, ein eingeschalte-

ter Taet (der siebente) and eine vüllige Umgestaltung des eilfteo and zwölften Taetes.

Mit Fried' u.PreadMeb fahr dahin
Pinn biltea wir den beiligea Geist

HeiUod.

Non lieget alle« unter dir.

(Melodie: Dn Lebeesfürst, Harr
Jesu Christ, dreltheilig.)

Nun ruhen alle Wälder.

b.

No. 49. A. No. 325.

„ 3«. C. »7.

47. A, 170.

207. ,. 343.

„ 50. A. ., «3.

„ 50. F. 117.

Erisld.Heilu.seligLiebt.Dess. Liedes Strophe 4

d? df df 3.

d? d? d? 8. Lob sei Gott

C'thaa

Dn Lehcnsfürst Herr Nun lieget alles

Jesu Christ. Str. 4

[)d suiseLicbc sebunk uns Cant. Golt soll allein mein

Vater Cant. Nun kämm der Heiden Hei-
Uod. (Der Choral steht ia H.)

dir. Cant. Lobet Golt io sein. T

O Welt sieh bierd. Le
ben. Strophe 3.

OWell sieb hier d.Le

Wer hat dich ss geschla

gen.

Ichbins, ich sollte biissen

Cant.

Passion nach dem Johannes.

Passien nach dem Matthseas.
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Vebersckrift des Chorals
Atisgabi

4v% dem Liede: WnleriiegendcrTea't:

<) E-igkeil, Üonoerworl.

0 Ct, du frommer Gott.

.i[ ii.'l iii

No. il). G. No. 355.

je. a.

., n. d

76. C. 312.

Amt
Vß. Fehlt in der Partitur

26.

85. d? d? d: 2.

GeL.brl toi der Herr

0**.. Lied. Strophe II. Su laug ein Gott im Iii»
mel lebt.

Gib,das* ich IbumitKleits.

Dem wir das heilig' jetat

Entnommen aas:

l aut. Jiir werden rq*b tu Je»

Um«. (_YÄ. Io d.Cant. in G moll.

Cofl/. O Ewigkeit, da Donner« ofl

Cant. Es Ut dir gesagt, Mensch,
wii (tot ist.

Cant. Gelobet »ei der Uerr.

Strohe .V

\Jt. Diese mit ostrumeDtco begleitete Bearbeitung » riebt, bei K/ower Aehalichkeit , doch so «ehr vod den

«rlflfasj Ou'i 'i ti:.

0 Haupt voll Blut und Wueden. a

fBei Hfckernntrr: Herzlich tbut

n.) ».

0 Herre Gott, dein göttlich Wort

No. 7«. A.

,. 21. H.

„ 21. A.

„ 21. E

„ 21. 1.

„ 14.

eten ab , da«s e» fraglich ist , ob sie sich nicht »oder« eilig

Siebe unter: Was frag ich nach der Welt.

No. 74. jÜeii. Liedes Strophe 1

„ 80. Befiehl do deioe Wege
Strothe 1.

„ 8tf. iDes*. Liedes Strophe 9.

98.

14.

Heften! da deine Wege.

cm Moltboeoi.

Paniea eich den MnUbseus.

Weon ieb eiomalaollschei-lPasjiee nach den Matthaens

den
Erkenne mich mein Hüterd? d? d? 5 in B, *ad

Strophe 6 in Bs. Ich will hierbei dirateben.

d? d? d.' 7. Herr, ich hoff je, da wer-

dest die.

| Passion nach dem Matthaen*.

Cant. Erwünschtes Preudenlieht.

AB. Der Choral atehl eine Quinte büber io D; die doreb den Bas« xosummeGgedrängteu Mittelstimmeo

sind in des beiden Ausgaben hin and wieder mit einander verwechselt.

Pucr natu« in Bethlehem.

Schmücke dich, e liebe Seele.

Schwäne; dick n-jftu deinem Gott.

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.

(Unten Ea iat das Heil uns

men her.)

Singen wir aus

Valet will ich dir geben.

Vater oaser im Himmelreich.

No, 12.

22.

105.

4. D.

21. B
47. A.

47. D.

No. 12.

,. 22-

.. 1».

S54.

„ 109.

„ 108.

„ 47.

„ no.

Verleih aos Friede« gvadiglicb.

Von GM will ich nicht

Wachet aar ruft um die Stimme.

Wir Gott nicht mit «es diese Zeit

Was Trag ich nach der Welt.

(Unter: O Gott do frommer Gott.)

Was GoU tbut, da* iat wobigethan-

Wa* mein Gott will, da» g'seneh'

alUeit «

Welt, Ade. ich bin dein mi.de.

„ 47. C.

„ 80.

23^-

„ 140.

„ 7«. A

„ 62. A

„ 41. B.

„ 41. C.

41. D.

., 1H.

De*s. Liedes Strophe 4- Die Kiin'ge aus Saba kn-

vaca dar.

d*? d? d? 9. Jesu, wahres Brod des Lr-

bcos.

Schüttle deinen Kopf und

sprich.

d? d? d? 4. leb Her den Herrn in mei-

ner Noth.

d? d.< d? 4 i

d? d? d- 3.

d? d? d? 4.

So wabrieh lebeapriebt

d.Herr. Str. 2, 6n.7.[ »cbeokiod

267. Nimm von uns, Herr, dn;Leil* uns mit

„ 179.

,. 182-

„ 255.

• i

41.

IIS.

120.

150.

Cant. Die KbVga «ut Saba.

Cant. Schmücke dich, e 1. Seele.

{.Vß. Steht in P.)

Cant. Ibr seid Gelte« Rinder.

Cant. Sei Lob a. Ehr d.hbebat.Gut.

Cant. EsGott bat die

rieht't.

In meines Herten* Grande
Dein Will gesebeb, »Gelt

Oies'wort'bedenk, «Uta- Cant. Herr,

treuer Gott. Str. 7.

.. 259.

„ 191. d? dv d" 9.

ten Hand.

Verleih uns

diglich.

Daa ist des Vater« Wille

d? dv d? 3.

d" d? d? 3.

d» d? dv 1.

dv d? dv 1.

rech-

«oä-

alle« auf dich.

Paaeiou

Passion

den Glauben.

Cant. Et reiaset i

lieh Ende.

Cant. An Abend i

Sabbath*.

Cant. Herr, wie du willst, so

sebicka mit mir. (Der Gborai

atehl In C.)

Cant. Waebet auf ruft uns die St.

Cant. Wir Gott nicht mit u. d. Zeit.
Gloria sei dir gestiegen.

Gott Lob u. Dank der nicht

Was fra^ ich nach d. Welt Cant. Seilet, weleh eine Liebe.

_ _ _ _ — Cant. Nimm, waa dein ist, und

gebe hie

Ich bah' io Gottes He« El oon mein Gott «e fall

o. Sinn. Str. 10. ! ieb dir.

d? d? d? 1. Was mein Gott will.

4? dV d? 1. ,Was mein Gott wiU.

dv dv dv 1. I — — — — —

Cant. Die Klia'ge aus Saba.

Passion nach dem Matthaen*.

Cant. Ib r werdet weinen o. bealea.

Cant. Werwässwieiiabemirmeio

\ß. Dieaer Cberal Ut von Job. Rosenmüller. Siebe Caecllia, Heft 91, Seite 163

Werde munter mein Gemitbe, and
No. •$.ibr

Wer our den lieben Gelt Übst wal-

teo. «•

No. 84. D.

„ 84. B

64. A.

.. «1.
>. 233.

Ii W-

Des*. Liedes Strophe 6. Bin ich gleich \oa dir ge-

wiesen

dv 41 d? «.

Jesu meiner Seelen

Wonne. Str. 2.

Bin ich gleicb von d. gev
Jesu mein Hort

Des*. Liedes Stropbefi. B* aiadja Gettoer leiebte Cewt. Siebe ieb will riei Piteber

Cant. leb armer Mensch, ich Stie-

deokoeeht.

Passion nach dem Matlhaeo*.

Herto.Erretter. Cant. Meie l. Jesus Ut »erUren.
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Ueberschnß des Chorals:
| ^^UJ AusdemLiede: Unterliegender Text: Entnommen aus .-

6.

Wie acboa leoeht' aotderhlorgeo-

atera, voll Gnad'.

Wir Chriftealeol'. a.

k.

/.ench ein zu deiaea Thoren.

lUnteri Helft m. Ggtl't Güte |>rrij.)

No. 64. E.

„ 77. C.

,. 57. B.

,. 57. A.

.. A.

No. 33».

„ SM.

.. 55.

,. Sit.

.. ss.

Ich armer Meatck, ich

armer Sünder. Str. 1

Du». Linie» Strophe 4.

.1 i d? 5.

d? i? d? l.

*? 4t d» 1.

Ich armer Meoich.

Van Gott kommt mir der
T 0*0.ai Jk ja-aa MM m ml n

lUllelujab. gelebt leiGott.

Wir Chriitenleot.

Zeuch «ia ta doJacn Tho-
ren.

Cant. Hute dich, data deiae Gol-

Irsfurch!.

Ctuil. Irackallet ihr Lieder.

Cent. Unter Mund sei vell Lachea.
Cant. Ihr »cid Göltet Kinder.

Cant. Gottlob, aan geht du Jahr
in Ende.

Nacdricdten.
Strassburg. Theater. Wir haben unsern Bericht

über die Operngesellschart und ihre Leistungen während
des Thealrrjabrrs 1843 — 1844 lange verschieben müs-
sen, da diese Gesellschaft, unter der Direction des Herrn
Provence, sich erst gegen das Ende dieses Jahres consti-

toiren konnte. Bekannllich sind in Frankreich den Auf-
tretenden drei Debüts gestaltet ; bestehen sie darin nicht,

so sind die Conlracte gebrochen. Demnach trat als enter
Tenorist für die grosse Oper Herr Verncuil auf, der be-

reits- in seinem zweiten Debüt durchfiel ; ihm folgte nach
einem langen Zwischenraum ein Herr Rrkaers, der aber
schon in der ersten Vorstellung fiel. Er wurde durch
einen Herrn Masson ersetzt, welcher, bei einem unan-
genehmen Aeussern, nicht ohne gute Eigenschaften als

SäDger war; allein aueb er wurde nicht angenommen.
Diesem folgte ein Harr Sambet, welcher das Schicksal

seiner drei Vorgänger ibeilte. Endlich des langen Wech-
seins müde, behielt man den fünften Debütanten Herrn
Maurin, einen Anfänger aus dem Conservatorium von
Lyon, dessen frische angenehme Stimme sich jedoch zum
Bariion hinneigt; mit ihm war beinahe das Ende des Thea-
terjahres herbeigekommen. Als ersler Tenorist für die

komische Oper fand Herr Labruyere verdienten Beifall.

Als Bassisten waren die Herren Estor, mit schöner
Stimme, unmusikalisch, Jourdhruil, kräftig, aber häufig

delouirend , und Petit als Bassbuffo engagirt. Als erste

Sängerin war Mad. Renovf Dubreuil vom vorigen Jahre
beibehalten; eine als Bouladensingerin rngagirte Elisa
Dubreil Gel und wurde durch Mad. Saint- Ange, eine
vorzügliche Singerin, ersetzt. Ausser dem gewöhnlichen
alten Opernrepertoir waren: „La pari du diable" und
,,Scaramonche" die einzigen neuen Opern. — Auf die

Directum des Herrn Provence folgte für 1844 — 1845
die gegenwärtige des Herrn Amable Böige genannt Mu-
tee, welcher die Bühne am 11. Juni mit der Oper: „La
Favorite" eröffnete. Sein Opernpersonal scheint gegenwär-
tig, nachdem mehrere Mitglieder niebt angenommen wor-
den, definitiv coastituirt zu sein. Die obengenannte erste

Rouladensäogerin Saint- Ange ist das einzige beibehal-

tene Mitglied der vorhergehenden Gesellschaft; ihre Ver-
dienste und ihr geschmackvoller Vortrag werden immer
mehr gewürdigt. Als erste Singeria ohne Rouladen ist

Dem. Begrez engagirt; als Anfängerin von neunzehn
Jahren verspricht sie viel für die Zukunft: als zweite
Singerin ist Mad. Perron , früher hier als Mad. Derin-
ger, ausgezeichnet; auch ist Mad. Capelli, als dritte, nicht

ohne Verdienst. Herr Giraud, erster Tenorist, dislooirt

nicht selten; an die Stelle des ersten leichten Tenoristen

Abel ist cid Herr Mörtel mit Beifall getreten. Als zwei-

ter Tenorist bat Herr Foignet viele Vorzüge ; Herr Por-
tehaut als Bariton ist an Stimme und Vortrag ausge-

zeichnet. Herr Dotoghe, kräftiger tiefer Basa, erreicht

oben mit Mübe das a. Herr rarin ist ab iweiter und
als Bassbuffo von früheren Zeiten schon vorteilhaft be-

kannt. Von neuen Opern kamen bis jetzt keine zur Auf-

führung.

Coneerte. Seit nnsenn letzten Beriebt sind Privat-

und öffentliche Coocerte häufig anf einander gefolgt. Un-
ter den ersteren zeichnen sich diejenigen bei den Herren
Berg, Jauch und Leybach, sowohl durch gehaltvolle

Compositiooen, als durch lücblige Schüler aus; blos Letz-

te - r spielte selbst, mit slets steigender Fertigkeit and
Ausbildung anf dem I'ianoforle, einen Theil des Trio von
Mayseder, mit Violine nnd Violoncell, das Duett für

Pianoforle nnd Violine von Kalkbrenner, Variationen' von
Pixis über ein Thema aus dem Barbier, und dergleichen

von Osborne und Ernst über ein Thema aus der Niobe.

Eine in diesen Concerten gehörte junge Sängerin, Dem.
Met*ger, ist kürzlich, wegen ihrer wanderschönen Stimme
und ihrer guten Anlagen , in das Pariser Conservatorium
aufgenommen worden. — Unter den öffentlichen Concer-

ten nennen wir das der achtjährigen Louise Scheibel,

Schülerin des Conservatoriums und der M. Cl. Loveday;

sie spielte ausgezeichnet auf dem Pianoforte Compositio-

aes) von Kalkbrenner und Hers; — und das der Alti-

stin Emma Basse mit Herrn Berkalter, Clarineltisten

zn Stuttgart; Erslere erwarb sich durch ihren muster-

haften Vortrag mit ihrer vollen , reinen Stimme unge-

teilten Beifall; sie mnssle das mit dem Basseltborn durch

Herrn Berhalter begleitete Lied von Proch: Schweizer

Heimweb , da Capo singen. Herr Berhalter zeigte sich

auf diesem Instrumente, so wie auf der Clarinetle, als

wahrer Virtuos. Auf dieses Coacerl folgte das unseres

ausgezeichneten Geigers Schwaderte, welches die Menge
anzog und diesmal, durch die erste Mitwirkung seiner

Gattin, die sieb als tüchtige Ciavierspielerin zeigte, die

Neugierde noch mehr reizte. — Am 13. Mirz halte in

dem Locale des Schlosses zam Besten der Armen eioe

musikalische Abendunlerhallang (ohne Orchester, unrich-

tig Concert benannt) Statt. Zu diesem edlen Zwecke hat-

ten sich die ausgezeichnetsten Dilettanten und einige

Künstler bereit linden lassen mitzuwirken, und so wurde
Folgendes in einem hohen Grade von Vollkommenheit
und mit lautem Bei falle zu Gehör gebracht: Seztaor (Es)

von Mayseder durch Herrn Schtcäderle ; Duett aus der

Jüdin für zwei Soprane; Variationen von Pixis über ein

Thema aus dem Barbier, für Pianoforte; Duett aus der

Lucrezia von Donisetti für All und Tenor; Männcrchor
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j; renttsie tur die Harfe von Steckhau-

«**, von ibm selbst vorgetragen ; Venezia, Nocturne von
Gambogi für zw« gleiche Stimmen ; Tenonne aus der

Jüdin mit Begleitung des englischen Horm; Andante und
russisches Rondo von Berißt, durch Herr« Schwaderte;
Arie von Berütt für Mezzosopran ; Nocturne vom Alary,
L'orgia, für AU und Tenor; endlich komische Lieder von
Henrion n. A., Alle» mit Clavierbegleitung. — Am 23.

Mira wnrde ein *weites Conoert in dem Loeale der Reu-

niom des arU veranstaltet zum Besten der Annen der
Gesellschaft von St. Vincent de Paul, worin Folgendes

gegeben wurde: Ouvertüre für volles Orchester, gründ-
lich nnd effeolvoll cooponirt tob Herrn fVacken&aler ,•

die Sehnsucht, Basssolo von demselben; dieser liebliche

Gesang ist in Sirastburg im Stich erschienen; Rondo ei-

nen ClavierconcerU vun Her», sehr brav gespielt von
einer Dilettantin ; Bassduett aus Marino Paliero von Do-
ninetti, kräftig und mit Ausdruck gesungen von den Her-

ten Gebrüder Schlosser. Dann wurden die Zuhörer durch

einen religiösen mehrstimmigen Gesang aus der Ferne,

mit Begleitung einer Pbysbaimonira (oben in einem Sei-

tenzianmer), angenehm überrascht. Die zweite Abiheilung

wurde mit der Ouvertüre ans Oberon höchst brillant er-

öffnet. Herr Schwaderte spielte ausgezeichnet die Grab-

scene aus der Lucia, von Ariot für die Violine geschrie-

ben. Darauf folgte ein Terzett aus der StradeIJa von iVie-

derweyert Variationen für Pianoforte von Sowintki über

das Thema der Niobe, ausgezeichnet durch einen Dilet-

tanten vorgetragen. Den ßeschluss machte die Preghiera

aus Moses. — Am 13. April gab Fra'ul. Henriette Nie-

ten , die früher schon hier gefeierte Sängerin, Mitglied

der italienischen Oper zu Paris, Concert, in welchem

nie Gelegenheil halte, ihre Kunst in allen Gesanggaltun-

gen zu zeigen, in dem Recitaliv, so wie in dem getra-

genen, religiösen und in dem Bravourgesang ; davon zeu-

gen die Scene aus dem Barbier, worin sie die geschmack-

vollsten Fiorituren anbrachte , die Arie aus Manon Les-

etul von Batfe, ein Lied von Händel, und ein Tyroler-

lied von Donüetti. Ferner gab dieses besuchte Concert

Gelegenheit, mehrere schöne Minoereböre, Violinvaria-

Uaneo von Mayteder durch Herrn Schwaderte, und ein

Duo für Pianofurie von Otborne und Beriot, durch Herrn

Lei/hock und einen Dilettanten, Beide mit wahrer Aus-

seich nung und Kunstfertigkeit, zu hören.

Seit dem Monat Juni hat sich neben der Singacade-

mie, welche zwar nur in den Wintermnnaten ihr rühm-

liches Werk verfolgt, ein Instrumenlalverein, unter dem
Namen « Philharmonische Gesellschaft, gebildet. Die städ-

tische Verwaltung hat das Loral in dem Schlosse zu ih-

eren Zusammenwir-
Kunst viel Gutes

hoffen.

Auch der engere Singverein, unter der Leitung des

Herrn Stern, ermüdet nicht, und hat im Laufe des Win-

ters eine gelungene Aufführung des Paulus zu Gehör ge-

bracht, wofür ihm alle Kunstfreunde Dank wissen.

Cadlieh «ei noch der dreizehnten Generalversamm-

lung dar Gesellschaft der Hilfscaase für dürftige Künst-

ler oder für deren Wittwen und Waisen gedacht, die am
28, April Statt halle, bei weicher Gelegenheit das Sez-

tuor von Mayteder (in Es), und die Symphonie
Haydn mit der Pauienin trade (Es) aufgeführt wurden,
nach vorhergegangener Analyse dieses letztem Werks,
und den durch Haydn auf die Kunst überhaupt bewirk-
ten Eindruck, vorgetragen von Herrn C. Berg.

UM.UO » H,nuw^ uu, au

rer Verfügung gestellt . Aus dem spatere

ken heider Gesellschaften steht für die

Wiener Musikleben.

Endlich ist es ruhig, d. b. deutsche Oper gewor-
den. Fast bis zum Schlüsse der italienischen Tbealerwon-
nen sah man im entwichenen Musikhalbjahre den Wald
vor lauter Bäumen nicht, oder man hörte vor lauter Mu-
sik keine Musik mehr. Es floss Alles in einander, gleich

tönenden Luftschiebten, und nur Wenigen war es ge-
gönnt, hoch über denselben das Element zu beherrschen.

Ich will es versuchen, diesen nun verklungeneu Wirr-
warr zu siebten, zu ordnen , und das, was für die hie-

sigen Kunstzustande von einiger Bedeutung ist, als local-

geschicbtliche Anhaltspuncte für diese aUe Musikinteret-

sen unparteiisch beleuchtenden Blätter niederzuschreiben.

Theater. — Mehr als gewöhnlich entwickelte das-

selbe im Laufe dieses Jahres das Streben, dem deutseben
Repertoir einen nützlichen Zuwachs zu verscbafTeo; doch
ist es ibm nie weniger gelungen, als gerade diesmal.

Ea fehlt noch immer der kräftig - beredte Anwalt unter
den lebenden Componisten, welcher der nalionellen Sache

ihr Gewicht, ihre Vorrechte, ihren Einfluss zu viudici-

ren vermöchte. In irgend einem Puncte sind alle unsere
Componisten zu nndeutsch , entweder in der Kräftigkeit

des Wollens, oder in der künstlerischen Schlichtheit, oder

im erfinderischen Geiste; in nichts sind sie dagegen de-

cidirter, als in der Undecidirtbeit. Dieses Hingen der Er-
mattung mit der Schöpfnngslust , des NalionaTsinnes mit

dem Fremd principe , des Alten mit dem Neuen erzeugt

jene Unbestimmtheit und Leere, welche uns die ganze
neudeulsehe Opernmusik als in der Uebergangsperiode

begriffen erscheinen lässt. Kein Wunder, wenn das Pu-
blicum diesen Uebergangsprocess so gut erkennt, als den
Mangel an Zuversicht, den die Autoren ein Mal über das

andere deutlich genug herausstellen, wodurch das Ver-

trauen zu ihren Werken nicht wenig geschwächt wird.

Man greift lieber zu dem Fremden, du wenigstens in

seiner Art ausgesprochen , als zu dem Einheimischen,

worüber die öffentliche Meinung nie recht in s Beine kom-
men kann. Umgekehrt wirkt diese Zweifelsnchl des l'u-

blicums natürlich wieder anf die schaffenden Kräfte nach-

theilig zurürk, enlmulbigt, macht irre in der Wahl der

Mittel, confundirt die Schreibart u. s. w. — Publicum

und Autoren treiben sieb dermaasseu unbehaglich in einem
Kreise herum, in welchem ea an einem eigentlichen Mit-

telpuoole, nämlich dem neutralisirenden Focus des Ge-
nies, fehlt, das alle Radien des Fortschrittes, der neue*

ren Kunstauschauungen und Zustände in sieh vereinigt

und als glpt. und lichtvolle Strahlen einer neuen deut-

schen Opernkunst geläutert zurückgibt. Et wird übri-

gens zuweilen recht artig ezperimentirt und das deut-

sche Publicum klatscht dazu. So soll, wie uns erzählt

wird, Lindpaintner einen guten Wurf mit seiner „Ves-
per" gelhan haben und Wagner auf dem Wege sein,
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der ernsten deuteeben Oper aufzuhelfen. Wir wünschen

es herzlich, werden** aber erst dann glauben, wenn wir

gehört haben. —
Erfreulich ist die Beobachtung, dass in der abgelau-

fenen Wiener Musiksaison die öffentliche Tbeilnahme sich

im Ganzen eher dem Hesseren , als der Flitterkunst zu-

gewendet bat, mit Ausnahme eines einsigen Ciaviertromm-

fers, der das Glück hatte, in die Mode zn kommen, und

von deren nichtigem Throne herab Kunstoffenbaruugen

laut werden Hess, die nur für musikalisch Ungebildete

berechnet sein konnten. Das Publicum, das in diesem Vir-

tuosen seinen Baal verehrte, ist übrigens zum Glücke

für die gute Sache ein ganz anderes, als dasjenige, wel-

ches Beethoven's Pindargesäogen mit fast schwärmeri-

schem Entzücken lauscht. Es bildet hier, wie überall, ei-

nen eigenen Staat im Staate des Geschmackes, der je-

doch dem Gnten einzig und allein nur in lucratirer Be-

ziehung zu schaden vermag. Seine Meinung ist übrigens

entscheidend, d. b. es ist Alles gut, was ihm missfäll I,

and daran ist es eben am Meisten kenntlich, dass es viel

Lärmen um Nichts macht. — Selbst im Opernhause bat

Mozart das Uebergewicht behauptet, und sein „Don
Juan," seine ,, Hochzeit des Pigaro" — freilich mit So-

pranen, wie die Lutzer, Hasse/l und Ilrinefetter be-

setzt — überschütteten das Publicum mit Gold-, die Di-

rection mit Silberklangen , während die modernen Novi-

täten , obgleich mit empfehlender Wichligkeit und wich-

tigen Empfehlungen annoitcirt, introducirl und rrclamirt,

Zuhörer, Bänke und Cassc feierlichst teer gelassen haben.

Den Beigen der Novitäten eröffnete Halevy's „Guido
nnd Ginevra" mit Erl, der Lutzer und Staudigl. Die-

ses Werk kam eigentlich schon post festum. Die Zeit,

die sich an derlei wollüstigen Poltern ergötzte, dünkt

uns vorüber zu sein, und selbst der Haut-godt der Fran-

zosen sebeiot sich in neuester Zeit nach anderen Gerich-

ten zu sebnen. Einige von den Localrerhältnisseu be-

dingte, unwesentliche Abänderungen weggerechnel, wi-

derfuhr der Ausführung dieses Werkes ihr volles Recht.

Allein man wollte sich mit der geschickten Instrumen-

tation und der interessanten Harmonisirung nicht begnü-

gen, lobte die erste Arie Guidn's, die Scene Ginevra's

in der Gruft, fand aber die Musik steif, gesangleer, ge-

nielos, das Buch verschroben, effeethongrig, Beides un-

erquicklich und zur Dauer nicht geeignet. — Die zweite

Neuigkeit, wenn man alle Geschichten mit einigen notis

variorum so nennen will, war die mit vieler Neugierde

erwartete Nicotafsche Oper. Sie verdient ganz richtig

insofern eine deutsche genannt zu werdeo, als sie in der

deutschen Saison gegeben, von deutschen Sängern aus-

geführt nnd in deutscher Sprache gesungen wurde. Im
l.'ebrigen ist sie von dem Gipfel des deutschen Helicons

eben so weit entfernt, als die lockeren Prodocte des Sü-

dens von den poesievollen musikalischen Dichtungen Seht-

deutscher Meister es sind. Eine wirklich unglückliche

Idee Nicolai'» mnss man es nennen, den n Italien fast

todt in die Welt gesetzten „Proscritto ," wenn auch in

Text nnd Musik, vermehrt, vermindert, umgearbeitet, lo-

calisirt , einem deutschen Publicum als ,,neoe deutsche

Oper" aufzutischen. Ein nationales Werk muss aus na-

tionaler Anschauung und Gefühlweise hervorgehen, mit

- edler Begeisterung einen damit übereinstimmenden Stoff

j

behandeln und die musikalische Einkleidung mnss die bfr>

I
bere künstlerische Schönheit, weihevoll, nalioneU und in

I geläuterten Formen ausgesprochen, zum Zwecke haben,

sonst— leb' wohl, deutsche Composilioa! Wir haben von
allem dem in der „Heimkehr des Verbannten" nur sehr

geringe Spuren entdecken können, dafür aber desto mehr
Willkür, Allneues, Mischmasch mit ziemlich viel PrSten-

sion ausstaffirt. An Talent, vorzüglich an reprodociren-

dem, fehlt es Nicolai nicht, gelernt hat er was Rech-
I tes, das Voeale, die Instrumentation und den Tbeateref-

feel kenot er ebenfalls. Mit diesen Eigenschaften und

|

einer besseren Wahl im Texte hltte sich allerdings etwas

j

Würdigeres zu Stande bringen lassen, allein dazu fehlt

es ihm an künstlerischer Energie, an feststehender Ge-
i sinnung, an ausdauernder Arbeitslust, wenigstens was

die Oper betrifft. Nicht zu übersehen ist auch die Ge-
haltlosigkeit des italienisch geformten Opernbuehes, dem-
zufolge der Held des Stückes als rechtmässiger Gatte nnd
Schlossbesitzer in seiner eigenen Behausung seinem Ri-

;

valen gegenüber durch volle drei Acte Verstecken spielt,

seine Gallin dessen Erzfeind, der den grossmtilhigen

! Hausherrn macht, heirnlhcl, und die Geschichte damit
endet, dass Jene — um einmal etwas Neues zu brin-

I gen — nach Absingung einer Preghiera eine Dosis Ar-
senik nimmt, was natürlich bin reissend wirkt und wobei

> sich beide Rivale zärtlich umarmen. — Der erste Act ist

fast Note für Note italienisch. Der zweite und gelun-

|

genste enthält ein iheilweise deutsch geschriebenes Ouett

i

für Tenor und Bass, einen schön gearbeiteten Quintelt-

canon und eine episodische Männergesaogscene, von einer

Tenorromanze durchkreuzt , welche vielen rhythmischen

und harmonischen Wechsel bietet und scenischen Effect

macht. Im dritten Acte tritt ein sehr gedehntes Dnett

zwischen Sopran und Bass durch cbaracleristische Hal-

lung hervor. Ein kurzes, wirksames Terzelt beschliesst

] das Ganze.— Die Hauplpartieeo dieses mit schönen, wenn
|
auch nicht neuen Gesangeffecten ausgestatteten Werkes

' sind Sopran — die Hasse Ii - Barth , Tenor — Erl, und
! Bass — Staudigl. Die Prima Donna entwickelte zu we-

;

nig leidenschaftliche Kraft; das ist überhaupt nicht die

Sache dieser bei allen sonstigen Vorzügen steifen , küh-
len, berechnenden Sängerin. Erl, Titelrolle, fehlt es an
künstlerischer Umsicht und an Energie des Gesanges, ob
eine in der Handlung unvorteilhaft gestellte Person be-

i deutungsvoller zu machen. So blieb denn nur Staudigl

,
übrig, der in der Thal Vollkommenes lieferte. Uebrigens

i war die Ausführung musikalischerseils exaet und der
Demi -succes wahrlich nicht die Schuld der Singer.

Nicolai liebt die Sensationen. Er versuchte es, den
I Italienern mit deutscher Harmonik, den Deutschen mit ita-

lienischer Melodik zu imponiren, am Ende jedoch wis-
sen ihm weder die Einen, noch die Andern Dank dafür.

Besser ist ihm jene Inclination bei den mit Ecial aufge-

nommenen „Philharmonischen Concerten" gelungen. Hier

concentrirt sieb seine ganze künstlerisehe Potenz , nnd
Versländniss, Dirigentengeist, Eifer stehen Wer in gera-

dem Verbältnisse zu den grossartigen Wirkungen, die

durch diese Aufführungen erzielt werden. Wir schätzen
aufrichtig das, was an Herrn Nicolai zu schätzen ist,
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i, durch das Anhören mancher seiner übrigen

Arbeiten belehrt, data er etwas der an einen deutschen

Componisten zu machenden Anforderungen Würdigeres
xn Stande bringen könntet eben deshalb haben wir, nach

reiflicher and gewissenhafter Prüfung, unser Crlheil eher
streng, als nachsichtig ausgesprochen.

Somit lieferten uns die bisherigen Novitäten eine

französisch •deutsche und eine italienisch -deutsche Oper;
nun fehlte nur noch eine englisch •deutsche. Auch diese

fand aich in der dritten und letzten Novität unter d^m
Titel: „Pasqual Bruno,*' eine romantische Oper in drei

Acten von dem Engländer John L. Ballon, welche Zwei-
fel erregte , ob sie sehr wenig oder gar nicht gefallen

solle. Die Handlung ist auf Engländer berechnet, welche

Italien ohne Fra Diavolo's sich nicht vorstellen können
und gern hinler jedem Baumstamme einen Banditen wäh-
nen, der auf Pfunde, Diamanten, Lady 's und Lösrgelder

lauert. Dieser Pasqoal — von Hause aus Edelmann —
ist übrigens eine sehr unschuldige Bäobcrseele, bei der

rs sich lediglich um Geltendmachung seiner Rechte auf

Therese, in Diensien der VicekÖnigio, handelt. Diese—
Sopran, ein Vicekönig— Bass, und ein Nebenbräutigam
— Tenor — bilden die Stützen einer eben so langwei-

ligen, als abgeschmackten Handlung, die mit der feierli-

chen Verlobung des amnestirten Räubers mit Therese
endet und zum Ueberflusse so schlechte Verse enthält,

als die schlechte leberselzuog eines schlechten Originals

nur immer zu bieten vermag. Der Componist, von un-

senn wackern Slaudigl während dessen vorjährigen Au-
fentballes in London unter seine einOussreicne Künstler-

protection genommen, ist ein Mann von minieren Jahren,

vielen gründlichen Studien und ungewöhnlichem Partitur-

gediebtniss. Letzleres erprobte sich in diesem Werke
weniger au franzosischen und italienischen, als an deut-

schen Meistern, deren verschiedenartiger Styl mit fast

gewissenhafter Treue wiedergegeben ist. So begegneten

wir auf der unerquicklichen Wanderung durch drei ge-

debnlc Acte namentlich Gluck, Mozart, Weber, Spohr
und Mendelssohn ; ja selbst //«Wefscher Slyl schien uns

mit biederem Händedrucke zu begrüssen. Dass eine in

solchen Typen geformte Musik zwar keine frcikünslle-

rische , doch für den Musiker immerhin interessante

Pattura entwickelt, ist so gewiss, als dass sie bei

Hatten aller Inspiration, aller dramatischen Kraft, al-

ler theatralischen Wirksamkeit entbehrt. Indessen ist

der Baaspart der Titelrolle gerade dankbar genug
halten . Staudt^l, als V,&
seiner wirksamen Slimmeotwickelung und Vorlragskunst

zu dienen; nächst diesem ist auch die Sopranpartie

Theresens — von der Lutzer ausgeführt — hie und da

mit Lohnendem bedacht. Die Diehl — Vieekönigin,

guter Mezzosopran — hier mit einer ihre Stimmlage

überschreitenden Sopranrolle cbargirt, — Draxler und
Pßster vollendeten ein Ensemble, das diesmal nur in

Einzelnheiten Gelegenheit fand, seine Reputation zu be-

währen. Wir loben schliesslich die deulsche Kunstrich-

tung, das Streben nach einer einfacheren Instrumentation,

and scheiden von Hatto» und seinem von ihm dirigirten,

swei Mal gegebenen „Pasqual Bruno," ohne Zweifel für

immer, mit gebührender Achtung Tür sein Wissen und

mit dem Wunsche, dass die Erfahrungen, die er bei die-

sem Werke gemacht, auf seine künftigen Bühnenarbei-

ten bezüglich der Selbständigkeit, des dramatischen In-

haltes und der äussern Wirksamkeit vorteilhaft einwir-

ken mögen. —
Unter den Coneerten im grossen Style nahmen die

„Philharmonischen" und die „Spiriluels" wieder den

ersten Rang ein. Das erstere brachte die C dur- Sympho-

nie mit der Scblossfuge von Mozart und die Pastorale,

beide Meisterslücke in Bezug auf Orcbesterauflubrung und

Direction. Hier zeigt sich Nicolai in seinem eigentlichen

Bereiche, hier ist er genial in der Art, wie grosse Schau-

spieler in der Reproduclion dichterischer Gebilde zu sein

pflegen. Die Schöpfung schwebt frei, majestätisch, leuch-

tend, gleich Phänomenen des Himmels, an uns vorüber. —
Dass die Adagios beider Symphonieen sordinirt waren,

machte übrigens eine eben so wenig vorteilhafte Wir-
kung, als die Pickrillöle, welche wir in der //aWe/'schen

Bassarie des Polyphem aus „Acis und Galathea" zu hö-

ren bekamen. Dieses böebst eigentümliche , mit den
schwierigsten Iotonalionen und Vocalisalionen angefüllte

Gesaogstück ist, nebenher gesagt, ein wahres Sänger-

problem und das neueste Cbeval de Bataille des Meisters

Stavdigl. Wer ausser ihm sieb darauf tummeln wollte,

mache nur sich gleich im Voraus auf einen unwillkür-

lichen Curtiussprung gefassl. —
Die „Concerts spiriluels" haben vorzüglich durch

die Musik zu ..König Stephan" und die „Ruinen von

Athen " von Beethoven wahren Enlhusiasmns bereitet.

Es ist ein Verdienst der Herren Baron Lannoy , Höh
und Tietxe, sie ans vollständig vorgeführt zu haben.

Man staunt über die bobe Idealität , welche der grosse

Meister selbst Gelegeobcitsiexten mit national -characte-

ristiseber Beimischung zu verleiben vermochte, und wird

oft von der naiven Schönheit bezaubert, die aus ihren

klaren Melodieen, aus ihren einfachen Rbvlbmen lieblich

tönt. Ein „Chor der Derwische" erregle besonderen En-

thusiasmus. Er wurde niebt nur bei der ersten Auffüh-

rung mehrere Male hinter einander gesungen, sondern

auch in den folgenden Coneerten vom Publicum unvor-

bereitet zur Aufführung begehrt, das mit Ohr und Herz

diesen herrlichen Musiken lauscht. Eine Lebersiebt der

in den diesjährigen Spirituelconcerten zur Aufführung ge-

brachten Piecen wird den Geist dieses mit edlen Ten-

denzen sieb befassenden, geschätzten Kanstinstiluts am
Besten veranschaulichen

:

Symphonieen: in D und P von Beethoven, — in

D von Mozart, — in Cmoll von Spohr (für diese Con-

certe im Jahr 1837 componirt).

Dramatische Musik : die vollständige zu „König Ste-

phan" und „Die Ruinen von Athen" von Beethoven,—
Arie der „Aloeste" ans der gleichnamigen Oper von

Gluck, — des Polyphem ans „Acis und Galalhea" von

Bändel.

Kirchenmusik : Hymne in F (0 virgo temeraU) für

Altsolo mit Orchester und Gbor von J. N. Hummel (Ma-

nuscript), — Gloria aus der zweiten Messe von C M.
v. Weber, — Kyrie und Gloria ans der Messe von Mo-
ligue (Manuscripl).
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Coneerte: für du Pianoforle in Ü utoll von Men-
delssohn (Fillscb).

Chöre: Elegischer Gesang von Beethoven, und ein

Chor aus ,,Alexander Beloa** ron Händel.

Canlale : „Die erste Walpurgisnacht" von Gortha
und Mendelssohn.

Fuge : für Orchester entworfen von Mosart, vollen-

det von Seckttr.

E U I I. I. K TO > .

Die in diesen Blättero Seile 214 erwähnte Verlooioog für die

Calle der Association de« arllstet moaieiem in Paris hat , von

10,000 abgenutzten Billoti, einen Nettoertrag tob 9J0O Praakaa
geliefert.

Dia französische Depulirteakaamer hat ata Geaelz r»lirt, wo-
nach die Autorenrechte der dramatischen Dichter oad Campaai-
ateo zwanzig Jahre aarh drai Toda drrielben znm Vortheil ihrer

Witlwaa oad Kinder fortdauern

.

Am 11. August Tand in Jahanngeorgenttadt im sächsischen

Erigablrge eio „oberertgebirgiaebes Geaangfeat" Statt. Di« An-
regung oad Einladung dtza war voa dem Msnnergeiang-vcreine
io Johanageorgenstadt selbst ausgegangen , and et nahmen amtier
diesem die Vereioe voa Bocbbolz, Eibenstock, Scbeibeaberg, Schlet-

tao, Scboeeberg mit Neuslädtel
, Schwanenberg, luiammeo über

100 Sänger, daran Theil.

AnkQndlsan^en.
Im Verlage voo Brcltkopf de Härtel in Leipzig

ind mit Eigcuthumsrccht erschienen
i

Fr. Chopin.
9 Nocturnes poor le Piano. Op. JMJ. SO Ngr.
5 Mazurkas poor Ic Piano. Op. tfO. SS Ng r.

Sammllickr Mutikitückc des nennten Rande« der in meinem
Verlane erschienenen Oeurrr« etmpUttes de J. N. Hmrh sind
aoeh einaeln in kalten, wobei irh vorzüglich auf die

IS pelitß l'reludes oh Extrcieti pour let nnnnv-tau. Preism n6t.

aafmerkum mache, welche all kochst zweckmäasig zum Unterricht
zu empfehlen »mit.

Leipzig, im September 1844.C •'. PeterN . Bureau de Musiquc.

Höchst wichtiges Werk für Scminarien.

Die Knust des Orgelspiels;
theoretisch- practische Einweisung für alle vorkommende
Fälle im Orgelspiele, mit durchgängiger Pedalappli-

catur und Bemerkung der Registerzüge.

Ein Lehrbuch
für sich bildende Orgelspieler, insbesondere für den Cn*

terricht in Scminarien und Präparanden- Schulen.
Bearbeitet und kernangegeben in GemcinichaR mit

.i. 14Omer
Ton

t. Ritter,
Domorganiit nad Gcsauglehrer zu Merseburg.

Da« Ganze erscheint in aecha Lieferungen , woron die Liefe-
rung nur

J-
Tklr. kostet und im Lnnfe de» Septembers die erste

erscheint. äWllh. Körner in Erfurt.

Im Verlage der k. k. Hof-, Knnst- und Musikalienhandlung
von Pletro Tier hellt qm. Carlo in Wies erscheinen
naehileni mit Eij;enthumirecht

;

Thalhrrc. *J., Fanlaisie aar des motifs de I"Opera : La Muetto
de Portici. de Aabrr, pour le Plana. Oeuv. 88.

Kiillalt. Tit.. Trais Parapkraacs de l'Opera : Dom SebaiUen,
de Donizetli, pour le Piano. No i k 5.

Bei J. A. Roiimen in Amsterdam ist erschienen und
durch Breilkopf tf //äraH in Laipzig zu beziehen.

Berllll, .%«. Grande Ouvertüre triomphalc ä grand Orrheitre
(sWd, a F. JaWcfriski» Bnrtkoldg). Op. 66. S Thlr. Sit Ngr.

Vorläufige Anzeige.
Im Laufe des Monats September 1044 erscheint bei %.

Illialselll iV l'oiii|i., Kunst- a. Musikalienhändlern In Wien,
Graben , No 1135, mit dem Eigratbumsrrcklc für Deutschland

.

Belgien, Holland und Ituisland:

Türkische WAeder
für tlas I'innoforte

von

Leopold von Meyers
Dieur« Werk wurde in den Conrerlen des (Komponisten in

Wien nnd London mit dem grostten linlhuiiaimu« aufgenommen.

Die zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage
der von Seiten der llocblnbl. Hegierungcn auf Veranlassung Eines
Hohen Eultui- Ministerii ganz besonders empfohlenen und) auch in

den meisten

Schullehror - Scminarien
eingeführten , jedem Organisten unentbehrlichen Schrift:

„Die Orgel nnd Ihr Blau."
Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten,

Schullehrer, Musikstudirende u. s. w. , so wieJiir Geist-

liche, Hirchencorsleher und alle Freunde der Orgel
und des Orgelspiels,

herau«;;c>;cbcii Ton

aJohftitii eltilliiN Seidel.
Mit Nnlenbeispielen und Figurenlafcln.

Ist durch alle Buch- und Mmikalien Handlungen zu dem ausser-

ordentlich billigen Preise ron ,, fernem Tknler" von una an beaäa-

ben. I . E. V. I.i'urkitrt in Drcalau.

An die verehr liehen Hof- and Stadt Theater Directio-

nen Deutschlands.

Der Lnterzeichnelc erlaubt sich hiermit, seine am SS. April
dicsca Jahres zum ersten Mal im Theater Itrury Laae aufgeführte
grosse Oper „Dir Bräute «Ott Yeiteillgr." welche bis

Ende der Saison, 31. Mai, dreinndzimenzig Mal mit steigendem
Beifall« wiederholt wurde , in ihrrr deutschen durah Carl Klinge-
mann ganz umgearbeiteten Form den Bühnen seinen Vaterlandes
anzutragen. Das vollständige Teilbuch nnd die Partitur sind zur
Auslieferung bereit und können rerhtmkiiiger ff'eise muiteklieiiliek

nur von dem Vompanirten erlangt werden.
J iil Ihm Itenedlet ,

Cnpellaaeister des künigl. Theaters
Drurv Lanr, 8. Manckester S<|uarc, London.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leinzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 25'*- September. M 39. 1844.

Drridrn. Am Hau borg. Au* :

Das Inaugnrationsfest zu Darmstadt.

Kaum bin ich nach Frankfurt zurückgekehrt, kaum
habe ich die oöthige Erholung genossen nach all' dem
anstrengenden Müssiggang und dem belaubenden Gewirre

eines mehrlagigen Festes, so ibeile icli Ihnen darüber

mit, was eben meinem Gedächtnisse treu bleiben konnte.

Auch das Vergnügen kann zur Arbeit werden, und

zwar zo einer recht ermüdenden, wenn man es so un-

ausgesetzt geaiessen muss; und fürwahr, bitte der Trou-

bel, worin ein ganzes Land sich befand, irgend ein ern-

stes Geschäft zugelassen, die Arbeit würde mir zur Er-

holung gedient haben. So begegnen sich Conlraste.

Schon Freitag am 23. August begannen die wonne-
vollen Unruhen dieses in den Annalen des Grossberzog-

thutns Hessen wohl einsig dastehenden Volksfestes und

dauerten bis zum 28. in erfinderischen Steigerungen fort.

Es wäre vergeblicher Versuch, die hunderterlei Episoden

beschreiben zu wollen, die ein Fest wohl nicht eigentlich

bilden, aber doch interessant machen, denn gerade Oas,

was die von einem Peslcomile gezogenen Linien umgibt,

das Zufällige, niebt voraus zu Berechnende, ja selbst die

nolhwendig daraus entspringende Unordnuog ist's, was
den Reiz bildet und dem Ganzen den eigentlichen volks-

tümlichen Zug gibt, das Poetische in der Prosa.

Schon das nach monatelangem Regen plötzliche Um-
schlagen der Witterung mimte die Gemülher gleich a
priori zur Lust stimmen, und einen desto heilerem Ein-

druck gewährte daher das Wort: „Willkommen," das

über den auf den breiten Heerslrassen aufgebauten Tri-

umphbogen zu lesen war , dnreb welche sich ans allen

Gegenden die Volks-, Fürsten- und Vergnügungsfreunde

drängten, and mir anwillkürlich ein ßild des Festes zu

Keuilworlh vorführte, das Scott so herrlich beschreibt.

Deshalb aber reichten auch hundert Obren und Au-

gen nicht hin, Alles, was mich umgab, zu erfassen, hun-

dert Füsse nicht, überall gegenwärtig zu sein. Oer Em-
pfang der Gesangverein« van Giessea, Mainz nnd Otten-

bach, die zu verschiedenen Stunden in langen Zügen ge-

schmückter Wagen ankamen; die Ankunft der Deputa-

tionen von LaadJeulen in ihren originellen Nationaltrach-

ten, auf mit Kränzen und Fahnen gezierten Leiterwagen {

die Tausende von Fremden mit Post und stolzen Equi-

pagen, zu Boss, Wagen and Karren ; dann das Zimmern
und Drapiren der Handwerker an den noch nicht ferli-

46. Jabrfiag.

gen Häuser- und Estradenverzieruugen (an vielen Häu-

sern in der Gegend des Monuments waren eigene Balcone

für die Zuschauer errichtet)} das Hin- und Herrennen,
sieb Begegnen und Bcgrü'ssen; der Gastbaustumnlt; dann
die Proben der Enlbüllungscanlale, des Alexanderfcsles

und der Mannerchore — das Alles bildete nur die Vor-
bereitungen , zu denen die Sonne des 23. und 24. Au-
gust leuchtete. Vergessen darf ich aber auch des unter

Blechmusik gleich einem Feuermeere heranschwellenden
Fackelzugs nicht, and der Serenade, welche am Abend
der Gewerbverein unter einem ungeheuren Menschenzn-
laufe dem Landesvater brachte. Unter den Fenstern des

Palais aufgestellt, vernahm man ein seltsam variirtes und
cadeuzenreiebes Thema, von einer Art Veutilirompele

vorgetragen, welches sich unter beginnendem Sturmwind
nnd bei solcher Veranlassung etwas abenteuerlich ausnahm.

Am 28. selbst fand die Enthüllung Stell, der Mit-

telpunct der Feier. Die Details dieser grossartigen Weihe
gehören nicut in diese Blatter. Ihre Leser werden sie

bereits aus politischen Journalen erfahren, und es sollte

mich freuen, wenn das Hechte getroffen würde. Denn das

Grossar lige und zugleich Rührende dieser Scenen kann
besser empfunden, als geschildert werden.

Nach einem fast zweistündigen Zuge stand endlich

Alles an seinem Platze. Welch ein Anblick 1 Der herr-

liche Luisenplalz, von Palästen and breiten Strassen,

von Estraden. Gerüsten und Tribunen umgeben, und Al-

les bis auf Fenster, Giebel, Dächer, Schornsleine und
Laternenpfäble mit Köpfen gleichsam übersäet. Wer hätte,

plötzlich hierher versetzt, das sonst so menschenleere
Darmstadt wieder erkannt, dessen Strassen oft nur Oeden
glichen *). Die Praxis, Tausende von Menschen, die die-

sen Zug bildeten , in Ordnung zu ballen , entsprach der
aufgestellten Theorie vollkommen. Der Adel, die Stände

und Staatsbehörden mit ihren Dependenzen, die Beam-
ten , Geistlichen , Landleule , Zünfte und Innungen , die

Känstler, Sänger, Schulen, Veteranen **) u. s. w. , Alle

waren in eigene Corps und Scctionen eiugelheill nnd an
eigenen Abzeichen zu erkennen. Unter einem prächtigen

Baldachin sassen Ludwig, der regierende Herzog, mit den

*) Kiee geiatreUbe Dune vrrlhcidlgtc tinat die Stille ihrer Va-
Leretadt ait den Werlau : Sehen Sie picht , »ie dert iio dar
breiten Rbcimlrxie) ein Aeceaeiet winnelt I

'•) WcUhc dt* rasttenca i'eldzuf mitgeaacht.
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Ben hoben Rüget, gegenüber die 135 Fuss bobe Siale,

worauf die 21 Pom höbe io Bronce gegossene Suiue
Ludwig des Erstem. Leider war die Umhüllung durch
den Sturm, der die Niehl durch gelobl hatte, zerrissen,

and die Büste des Herrn scheute herab auf sein Volk,
als bitte er die Zeil nicht erwarten könoen und seine

Ungeduld sich einen Weg gebahnt. Allein die Illusion

überwog das Fatale, man sab nur das Kleid, nicht den
Mann. Endlich brach die Pestranlale die von der span-

nendsten Erwartung erzeugte Todesslille. Die Composi-
tum von dem Hofcapellmeisler Wilhelm Mangold ist blos

für Männerstimmen und Blechmusik, nnd kräftig, popu-
lär gehalten. Für Gelegenheilsdicblungen gibt es eigent-

lich keine Kritik, da sie nicht unmittelbare Ausströmun-
gen der Begeisterung und des eigenen Willens sind, und
sieb zu sehr tut Effcclberecbnung basiren. Der Zweck
ist hier mit der Wirkung erreicht, und Mangold bat

alle Ursache, mit den Wirkungen seiner Compositum zu-
sein. Ich muss Ihnen aber verrathen, dass

fcs Gesanges sich meiner eine Phantasie be-

mächtigte, die, bitte sie verwirklicht werden können,
den Effect dieser Caulale wahrscheinlich noch erhöbt ha-

ben würde. Es ist bekannt, wie sehr der alte Herr Gross-

berzog ein Mäcen der Tonkunst, besonders der dramati-

schen, war, und dass er selbst die Opernproben dirigirte.

Wie durch Zauber geleilet, richtete sieb nun mein Blick

nach seiner Statue, und so kam es mir bald wirklich

vor, als wenn sich sein rechter Arm erhübe und mit

einer im Leben gewohnten Leidenschaftlichkeit den Stab

nach allen vier Wellgegenden schwinge. Hingerissen von
seiner Vision, sliess ich meine nächsten Nachbarn Hil-

ler und Döhler mit den Worten an: „Sehen Sie denn
nichts?" Allein diese Herren lachten mich ans, und ich

überzeugte mich bald , dasa die Wunder der mythischen
Tonkunst vorüber seien. Nach dem Vortrage der Cantate
sprachen würdige Männer*) Worte, die trotz der bei-

spiellosen Ruhe wobl nur von dem verslanden
konnten, an welchen sie gerichtet waren, worauf die erste
Strophe des FrstgesaDges:

Grü.st mil Tronpelen- und P«ukei>kl» n(r.

Grauet mit feurigem Fritgtsaat;,

GräMt Sha, den Tar der Weihe

!

wiederholt wurden. Und somit war endlieh das Signal
zu dem lang ersehnten Momente gegeben. Der Rest der
Hülle fiel, und Ludwig der Erste stand in seiner eolos-

salen Grösse vor den Blicken seines entzückten Volks.
Was jetzt erfolgte, ist in der Tbat nnbeschrei blieb. Es
drang tief in die Seele , und erfüllte Aller Augen mit
Thränen. Denken Sie sich das Jubelgescbrei aus vielleicht

30,000 Kehlen, eine Inlrada von vier vollständigen Or-
chestern mit ihren Posaunen

, Opbycleiden uod Trompe-
ten, das Dröhnen aller Glocken, nnd das Donnern der
Kanonen, das Schwenken der Hüle und Mützen, das We-
ben der Tucher und Flaggen aus allen Fenslern heraus,
von allen Dächern nnd Balconen herab — und das Al-
les auf einen Moment, auf einen Ranm Concentrin; und
endlich die liebe Gollessonne, die Alles das so freund-
lich, ja heilig beleuchtete — es war das grossartigste

und ergreifendste Bild, das ich je gesehen habe nnd achwer-

*) Dar Prälat KW» «ad dar Gehela«- Staatsrath ». JcW.

lieh wieder sehen werde. Als sich endlieh dieser allge-

meine Empßndungssturm gelegt, begann das Militär, vier

Regimenter von Darmstadt, Worms und Offenbich, da-

bei die zahlreichen Leibgarden, Chevauxlegers nebst Ar-

tilleriepark und Mnsikcorps, nnter Anführung des Gene-

ralissimus Prinz Wittgenstein, seine Evolution um das

Monument. Ein überraschender Anblick und wohl berech-

net, vor Abspannung zu bewahren. Den Schluss dieser

Scene machten fünf Strophen Über das unvermeidliche

God save the Queen, von der ganzen Menschenmasse

(natürlich etwas canoniscb) gesungen, wobei ich die Be-

merkung nicht unterdrücken konnte, dass man sogar bei

einem solchen äebl deutschen Volksfeste sich des Hangs

nach Ausländerei nicht enthalten kann. Wir sind nicht

ganz so arm an deutschen Volksliedern, die allgemein

geworden sind, als wir uns selbst weiss machen. Von
den vielen hälle wenigstens Vater Haydnn „Gott er-

halte Franz den Kaiser" hier eher verdient, von einem

patriotischen Schriftsteller umgedicbtel zu werden. Be-

täubt nach Hause gekommen, hatte man kaum so viel

Zeit, etwas zu geniessen nnd seine Toilette zu ordnen,

denn schon um 4 Uhr waren die Räume des za einem

Concertsaale umgewandelten Zeughauses angefüllt. Ge-

gen 4000 belegte Plätze waren bereits besetzt, als ich

verspätet anlangte, und dennoch — so musterhaft war
die Ordnung — gelangle ich ohne Mühe, mit meiner Ta-

belle in der Hand, zu meinem reservirteu Sitze. Nicht

minder, wie der Anblick, war bier der Effect grandios,

den die Außührung des //(Jn</efsehen Alexanderfesles un-

ter Mitwirkung von circa 800 Sängern und an 100 In-

strumenlalislen bervorbrachle. Reich, geschmackvoll nnd

sorgfältig waren Orchester und die fürstlichen Logen er-

baut, war der Saal, oder vielmehr die Halle decorirt.

Für den Klang der Instrumente ist die Akustik dersel-

ben nicht besonders günstig, aber desto mehr hob sieb

der Vortrag des Gesanges, namentlich der Chöre hervor.

Räume, die den Klang

ies Vo
nicht sehr befördern, sind den fei-

neren Nuancen des Vortrags und der Pronuncialion um
so günstiger. Es war zum Erstaunen, wie bei einer ein-

zigen Generalprobe Alles so correet gehen konnte. Die

Hauptsache war, dass der Dirigent Carl Mangold die

nöthige Symmetrie der Slimmeneintheilung beachtete, denn
trotz der grossen Anzahl von Sängern Itrat doch keine

Stimme besonders hervor. Die Haltung der Chöre war
untadelhaft und wie aus einem Gnss; eine Erscheinung,

seilen bei stabilen Personale's, um wie viel mehr bei so

vielen fremden Elementen. Die Soli durch die Herren
Breiimg, Reichel, Pataue und Dem. FiteAer (Mitglied

des Darmslädlcr Dilettaolenvereins unter C. Mangold)
Hessen nur wenig zu wünschen übrig. Breiting aua Rei-

chel haben guten Klang im Lande. Herr Paique scheint

noch Anfänger, hat aber einen ausgezeichneten Bariton

nnd trägt mit Wärme vor. Die Stimme der Dem. Fischer

ist nicht oratoriscb, bat aber einen angenehmen Timbre

und bewegt sich mit Leichtigkeit in der zweigestriche-

nen Oclave. Auch der Triller gelingt öfter, und der Vor-

trag zeugt von Uebung im getragenen und religiösen

Style. Noch nie aber mochte wohl das Alexanderrest ein

so brillantes Finale, wie heule, erlebt haben, denn bei

den letzten vier Tacten des Schlusscbors : „Timotheus
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entsage den Preis" erscholl plötzlieh eine Stentorstimme

:

„Ludwig der Zweite leb« hoch!" worauf der Volksju-

bel in einen donnernden Refrain au»brach. Die Chöre
sangen, die Streichinstrumente spielten indes* fort unter

MangoliFs unerschrockenen TacLschlügeu , während die

Harmonie das Vivat des Poblicums mit einem schmettern-

den Tusch begleitete. C. Mangold ist, wie es sich bei

dieser Probe and Aufführung zeigte, ein energischer Di-

«clor and gewiss den Besten an die Seite zu stellen,

die im Stande sind, solche Massen zusammenzuballen
und sie die Religion des Vortrags zu lehren. Die den
Eingängen gegenüber aufgebaute Galerie war für die De-
putationen der Landleate bestimmt. Tags darauf sah man
sie in der Oper. Man hat dazu gewiss die schönsten Ex-
emplare gewählt , denn unter den Mädchen sah icb die

lieblichsten Modelle zu Emmelinen und Zerlinen, obgleich

sie nicht in Atlas gekleidet und mit Braeelels geschmückt
waren. Noch verdient bemerkt zu werden, dass zwischen

der Inauguration und dem Fesleoneerl der Regen in Strö-

men fiel, also selbst der Himmel im Bunde mit dem Co-
mite schien.

Der folgende Tag war der Erholung und dem Ver-
gnügen der Sängervereine gewidmet. Die unerschöpfliche

Galanterie des Comiles halte auch hier für Alles gesorgt.

Während wir Singer (meine schöne Stimme schloss sich

der Mainzer Liedertafel an), uns an unsere Fahnen rei-

bend, in langem Znge durch die Stadt zum Walde bei

Kranicbstein (einem grossherzogl. Jagdschlösse) zogen,

standen dreissig bis vierzig Equipagen bereit, die Damen
ans dorthin zuzuführen. Zu den Anführern dieser galan-

ten Expedition gehörten unter Anderen der Sänger Cra-
motini und der Contrabassisl Mütter, welche aber ihr

beneidenswerthes Recht so lange ausdehnten, dass die

reizende Caravane zwei Stunden später ankam, während
wir armen Teufel von Sängern wie die Lämmer auf einen

Fleck zusammengedrängt ihrer harrten, und frierend,

müde nach Marsch und Regen, bei Erwartung und ge-

deckten Tafeln wahre Tantalusqualen ausstanden. In die-

sem Zustande von den fliegenden Adjutanten durch den

Zuruf: „Sie kommen, sie kommen!" oft getäuscht, grif-

fen wir endlich verzweifelnd zu unseren Gesangbüchern,

und Mangold"* Pleelrum tbal sein Möglichstes; allein der

allmächtige Gesang vermochte nns nicht über den Mate-
rialismus zu erheben. Die Poesie hat auch ihre Gren-
zen, and der beste Singer besitzt seine Kehle nicht al-

lein zum Singen — . Kurz, unsere Situation war sehr

tragikomisch , und bitte Stoff gegeben für eine Saphir''

sehe Feder oder einen humoristischen Pinsel. — Der
zweite Act dieses Drama's war feierlicher, und dem weit»

nmberkxeisenden Publicum ward ein schönes Schauspiel.

Die Damen, durch eine Gesandtschaft vom jenseitigen Ufer

einet romantisch gelegenen Teiches empfangen, traten in

die Ehrenpforte, von ihren armen Rillern mit Maxart'*
schönem Bundesliede begrünt : „Brüder, reicht die Hand
nun Bunde." Dass die Brüder in Schwestern verwandelt

werden mussten, entschuldigle die Notb, und mit den

folgenden Strophen wurde es nicht so genau genommen.—
Der dritte Act entschädigte aber vollkommen für die Ent-
behrungen des ersten. Der Vorbang rollte wieder auf,

und über sechs bunten Reihen froher Singer au drei end-

: losen splendid besetzten Tafeln leuchtete die freundliche

I Mittagssonne. Was jetzt erfolgte, gebar der Augenblick.

Toaste und Lieder drängten sich in stets lebendigeren

Steigerungen, Quartetten von Mendelssohn, Ester, Man-
gold, Spamer und Reichardt't herrliches „Was ist des

Deutschen Vaterland" wechselten mit einander ab. Un-

serem durch alle deuteeben Gauen gedrungenen Liedes

„Bekränzt mit Laub" (von J. Andre) war der Text:
„Willkommen in des Darmes *) sand'gem Banne" unter-

legt, ein recht humoristisch frohes Gedicht, und Cramo-
lim besang mit begeisterter Emphase die Schönen. In den

Toasten zeichnete sich unser Präsident Schott von Mainz

aus, der in der Thal verjüngt, wie ich ibn noch nie ge-

sehen, herrliche Worte über den Fortschritt der Ton-

kunst sprach. Unter den Bekannten, die in diesem Tron-

bel gleichsam phantasmagorisch erschienen und wieder

verschwanden, befanden sieb Vincen* Lachner und Con-

radin Kreutzer. Auch die Singerin Mad. Pirtcher sah

ich ein Mal auftauchen. Weshalb sie ihren Part bei dem
Alexanderfest nicht sang, wie annoncirt war, weiss ich

nicht. In buntem Gedränge zurückgekehrt von dieser pi-

qnanten Waldlust, erwartete uns die Oper Ferdinand Cor-

tez, worin die junge Nevkävficr die Amazili recht aller-

I liebst gab. Sie hat nicht die Stimme , wie unsere Reu-

\
tker in Frankfurt, imponirt auch nicht so damit, aber

gerade Das, ihr feines klingendes nnd schmiegsames Or-

gan , in Verbindung mit ihrer jugendlichen, fast kindli-

chen Persönlichkeil, dürfte sie vorzüglich zu dieser Par-

tie eignen. Ich sab nur ihre Seene „Von Allen bin ich

nun verlassen," denn Sie können sieb denken, dass ich

mich nach Ruhe sehnte und dass ich nicht lästern war, diese

geharnischte Musik vom ersten bis zum letzten Tacte mit

durchzumachen. Ich sah das prachtvoll erleuchtete Haus,

sah den Hof und viele Hunderte von Damen in schönem

Kranze, sab die überfüllten Hausse nnd fühlte die drü-

ckende Hitze. Das war mir genug. Wenn Sie sich übri-

gens für die übrige Besetzung interessiren i Breiting

sang den Cortez, Reichel den Monteznma, und Pnsque

denTelasco. In einem vorhergegangenen Prologe hat Dem.
Steck, eine beliebte und talentvolle Schauspielerin, all-

gemeine Theilnahme erregt. — Den Feierlichkeiten des

28. August konnte ich nur aphoristisch beiwohnen, da

mich die Norma in meinen Functionen nach Frankfurt

zurückrief. Nur so viel, dass sich dieser Tag in reisende

Promenaden der Ludwigaböbe, in ein Volksfest auf dem

weiten Exerzierplatz, und in Illumination nnd Bälle theilte,

und dass sogar eine Wiederholung des Cortez Stell fand.

Von dem Volksfeste sah ich nur das Beginnen, und wie

sich allmälig Masse auf Masse zum Rheinthore hiuaus-

wälzte. Hier die langen Reiben voo Buden des Freimarkls

mit seinen Eiotagswaaren, die bunten Pickelbäringe und

aufgestützten Riesen, die plumpen Seiltänzer, verschmitz-

ten Gaukler und ambulirenden Werkstätten ; dort die gro-

tesken Aufzüge, die eher an den Fastnachtsdienstag, als

an den Kochmooat erinnerten; dn wieder die Ring-,

Spring-, Kletter- und Turngerüste, das Welt- Reiten,

Laufen und Fallen, nnd die hochgeschwungenen Frei-

*) Van dem »ekmileD kleiner Flüitcbtn Dira trügt txktialück

oaiere FefUladt ikre« PU«e».
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tanze auf gebahnten und schlüpfrigen Planen , und da

kein BiM ohne Leben sein darf, die musikalischen Pro-

duktionen dazwischen ! Diese scytbische Kiimrssmusik,

dieses Leiern nnd Orgeln, dies Harren, Flöten und Trom-
peten, dies Pfeifen und Schnarren zu dem Aufjauchzen,

Schreien und Wespengesummse vollendite die Romantik

des Ganzen. Die Musik bat auch in ihrer Abart poeti-

sche Sailen, und oft sogar, wenn mir der Hopf schwin-

delte, glaubte ich mich in einem Finale einer unserer

Revolutionsopern zu befinden. Wie mag sich erst die völ-

lige Entwicklung dieses Festes gestaltet habrn, als feu-

rige Ballons mit glühenden Gedanken zu den Sternen flo-

gen, als pots ä feu und Herzen entbrannten, und lllu-

minalionen in Hausern und Köpfen sichtbar wurden??
Aus diesem viertägigen Wirren in den Postwagen , und
von da direct in die Jeremiade einer italienischen Mu-
steroper hineingeworfen zu werden, war zu viel für

mensebliche Nerven ; denn noch spat in der Macht zwi-

schen Schlafen und Wachen mischte sirb die alle Spiel-

mannsleier in Bellini * Druiden - und Srblachlgesängr,

und vor meinen Blicken schwebten und webelen die Tan-
sendc von Bannern, Fabnrn, Wimpeln, Rosellen und Scber-

Cn,
die einen nolhwcndig inlegrirenden Theil dieser Ju-

llage bildeten. Oft schon im Leben war es mir grün
und gelb vor den Augen, diesmal sab icb nur rolh und

weiss '), und dieser Wechsel, möge er meiner Zukunft ein

g« Zeichen sein ! Leben Sie wohl 1 C. G.

RECEN8IOH.
Compositionslebre, oder umfassende Theorie von der the-

matische» Arbeit und den modernen Instrumentalfor-

men, aus den Werken der besten Meister entwickelt

und durch die mannichfaltigslen Beispiele erklärt. Für
Dilettanten und praetische Musiker, «eiche ein hel-

leres Versländniss der Tonwerke gewinnen wollen

;

für Knnsljünger als vorzügliches Befahigungsmitlel zu
eigenen gediegenen Schöpfungen ; für Lebrer als Leit-

faden bei Privalnnterweisuag und öffentlichen Vorträ-

gen. Von J. C. Lobe, grossberzogl. Weimarischrm
Kammermusikus. VIII. und 175 Seiten Text und 103
Seilen umfassender Notesbeispiele in gr. 4. Weimar,
bei B. Fr. Voigi. Preis 3 Tblr.

Referent, der in den letzten Jahren vielfach Gele-
genheit hatte, die Leistungen verschiedener Schüler des
rühmlichst bekannten Herrn Verfassers, im Fache der
Composition, durch eigene unmittelbare Anschauung ken-
nen zu lernen , und der durch sie mit stets wachsender
Anerkennung seiner ausgezeichneten Gewandtheit nnd
Tüchtigkeit als Lebrer der theoretisch -praetischen Musik
erfüllt wurde, sah längst mit gespannler Erwartung einer
vollständigen Darlegung seiner so günstige Erfolge erzie-
lenden Lehrmelbodik entgegen. Indem vorliegenden Werke
hat indess der geehrle Verfasser nur einen Theil dersel-

•) Die Du-m.lUlurbr

ben dem Publicum vorgelegt. Zwar läast der Titel i „Com-
posilionslehre " »nächst eine Alles umfassende Abhand-

lung der Tonsetzkunst erwarten; allein es ist bier in der

That nor die Theorie der freieren, thematischen Arbeit,

wie sie in den höheren Formen der Instrumentalmusik

hervortritt, dargestellt, und der Verfasser setzt bei De-

nen, die sich dieses Werkes mit Mutzen bedienen wol-

len, alles Dasjenige, was man neuerdings gewöhnlich un-

ter dem Titel: Musiklehre, allgemeine Musiklebre" be-

greift und abzuhandeln pflegt, nämlich Bekanntschaft mit

der Harmonielehre, Rhythmik u. s. w. voraus. Und in

drr Thal können wir dies nur billigen, denn diese Gegen-
stände sind, seit Gottfried Weber eine neue Bahn ge-

brochen , so vielfach und so trefflich bearbeitet worden
und haben zuletzt noch durch die Schriften eines A. B.

Marx eine so genügende Vertretung gefunden, daas eine

neue Behandlung derselben wobt schwerlich wesentliche

Bereicherungen der dicsTallsigen Literatur geboten haben

möchte. Nur über das Mehr oder Weniger in dem, was
der Verfasser bei seinen Lesern aus dem Bereiche der

eigentlichen Compositionslebre voraussetzt, könnten wir
mit seiner Ansiebt in Conflict geralben. Seite 174 sliessen

wir nämlich auf den Satz: „Man kann ancb wohl mit

der thematischen Arbeit des Guten zu viel ibun, wenn
man ununterbrochen nur Einen Gedanken bearbeitet, wo-
durch leicht Monotonie entsteht. Lud eudlich wird mit

aller thematischen Arbeit nichts oder doch sehr wenig
gewirkt, wenn man sieb in allhergebrachten, abgenutz-

ten, thematischen Formen bewegt, — und wenn hei den

thematischen Geslallungen nicht Phantasie und tiefes Ge-

fühl mitwirken. Dies zeigt sich besonders bei solchen

Componisten , die ihre thematischen Gestaltungen nur

durch Fugenstudien gewonnen. Sie haben sich dann ge-

wöhnlich (?) so in den gebundenen nnd überhaupt Fu-
genslyl eingedacht und gesponnen, dass alle ihre Gedan-
ken, wenn sie freie, moderne Formen schaffen wollen,

in jenem Gewände erscheinen. Vorzüglich diese Wahr-
nehmung bestimmte mich, mit meinen Schülern zuerst

den Weg durch die modernen Kunstformen zu wandeln,

vor Allem ihre Einbildungskraft mit blühenderen und ge-

fühlvolleren Bildern zu befruchten. Dann wurden ihnen

auch die künstlichsten und strengsten Fugen leicht, aber

zugleich über Thema's, die meist einen gefühlvollen Sinn

in sich trugen." Diesem zu Folge setzt der Verfasser,

abgesehen von anderen Puncten, über welche wir hier

nicht mit ihm disputiren wollen, das Studium des soge-

nannten strengeren Satzes bis zum Canon, zur Fuge u. s.w.

hinauf, bei der Abhandlung der Lehre vom freieren the-

matischen Satze, bei seinen Schülern nnd bier respective

Lesern nicht voraus; allein wir sind in diesem Poncte,

wie es wohl auch bei anderen Musik gelehrten der Fall

«ein möchte, der entgegengesetzten Ansicht. Eine sonst

kräftige Phantasie wird durch das frühzeitige Studium der
strengen Salzformen nicht gebeugt oder eingeengt , son-

dern nur, wie es ja das Beispiel der gross len Meister

deutlich zeigt, die nach tüchtigen Studien des strengeren

Satzes ancb an freiere Gestaltungen gingen, nnr genährt,

bereichert, gekräftigt, während eine vom Anbeginn xa
weich verzärtelte, zn wenig an strenge Arbeit gewannte

sie späterhin in der Regel aspernirt, nur mit

)igitized by Google



£49 1844. September. No. 39.

Senken und Widerwillen an sie gebt und sich nur zu

leicht in'« Vage krneinveriiert. So verwöhnte Naturen

bequemen aicll dann späterhin aar ungern zu Dem, was
man kein Sludken „das Späne hauen" Bfest; sie wer-

de» lässig, bequem — und obcrOicblich. Data der Herr

Verfasser in seiner Unterricblspraxis anderweitig« Erfah-

rungen gemacht habe, wollen wir damit nickt in Abrede

«teilen und können ee auch nicht, indem wir seilst seine

Schüler vielfach über tüchtiger Fugenarbeil gefunden

haben ; allein was er durch besondere Erfolge in einsei-

nen günstigen Füllen ei härtet glaubt, hat dennoch gegen

sieb die Analogie der Methodik fast aller übrigen Disci-

plioen, in welchen man bekanntlich stets den Schüler

vom Sirengeren zam Freieren führt. Allein hiervon ab-

gesehen, fragt es sich noch: ob überhaupt ein Schüler,

«er nicht wenigstens schon einige Vorkenntnisse des stren-

geren Salzes und seiner mann ich (altigen Gestaltungen be-

sitzt, im Slande sein wird, die höchsten Meislertchö'pwn*

gen im Fache der freieren thematischen Arbeit, die oft

unter 4er Hand doeb auch wieder eine merkwürdig strenge

ist, vollständig zu begreifen, zu würdigen, sie sich zu

eigen zu machen. Da, wo in grösseren Instrumentals*

tzen, zumal in solchen, die der Sonalenform angehören,

die eigentliche liefere, wärmere, kunstreichere Verarbei-

tung der Themata eintritt, zeigen sieb sehr häufig Com-
binationen, deren Verständniss durchaus eine vertrautere

Bekanntschaft mit den höheren conlrapunclischen Formen
voraussetzt, und hat es auch der Verfasser keineswegs

unterlassen, vieles dahin Einschlagende in seinem auch

sonst sehr lehrreichen Werke beiläufig anzudeuten und
abzuhandeln, so werden doeb nach unserer Leberzeii gutig !

diejenigen Leser von demselben den meisten und besten

Gewinn ziehen, welche bereits mit den strengeren Satz-

formen gute Bekanntschaft gemacht haben. Nur solche

werden im Slande sein , einzelne Sätze grösserer Sona-

ten, Symphonieen u. s. w., wie z. B. der letzten derMo-
zart'scben Cdur- Symphonie (Soblussfuge), die Beelhoven'-

schen Sonaten mit Fugensätzen u. dergl. klar zu begreifen.

Jm Uebrigen müssen wir aber sein Buch, welches sich

durchaus als Resultat eigenen fleissigen Forschens und

Nachdenkens geltend macht , eine reiche Anzahl sebr

schätzbarer Lehren und Bemerkungen darbietet und über-

haupt den ergriffenen Gegenstand mil einer Gewandtheit

und Klarbeil und in einem Umfange bebandelt, wie es

bisher unseres Wissens noch nicht der Fall gewesen, als

ein sebr verdienstliches, als eine wirkliche Bereicherung

der Literatur anerkennen, und sind der festen Uebersen-

gung, dass es tüchtig vorgebildeten Hunsljüngern und Di-

lettanten, die etwa schon mil der Composiiicuslehre eines

Marx sich vertraut gewacht haben, eine sehr nützliche

and lehrreiche Leetüre, geschickten uud gründlich gebil-

deten Lehrern aber ein sebr erwünschtes Hilfsmittel beim

Unterrichte vorgeschrittener Schüler bieten wird. Da wir

wohl voraussetzen dürfen, das« dieses Werk eine wei-

tere Verbreitung finden werde, indem man unseres Wis-

sens bereits seil einigen Jahren schon in einem weiten

Kreise seiner Erscheinung entgegensah, so achten wir es

nicht für nölhig, den Lehrgang, den der Verfasser ziem-

lich selbständig eingeschlagen kal, hier näher auseinan-

derzusetzen. Schien er uns auch 4a und dort, wie ». B.

in der Lehre von der Zergliederung der 8lactigen Pe-
riode, von welcher er ausgeht, etwas zu werlretcb und
umständlich, dagrgen aber bei Erörterung der complicata*

ren tbemaiiscben Arbeit zu wortkarg zu sein, se geste-

hen wir doch gern, ihm überall mit Interesse gefolgt zu
sein und fast durebgebends eine präcise, lichtvolle und
ansprechende Darslellungswejse gefunden zn haben. Nur
Seile 52 hätten wir gewünscht, die Definitionen der ho-

mophonen und polyphonen Begleitungsformen in bestimm-
terer, schärferer Fassung auftreten zu sehen. Auch dürfte

sich der Verfasser bei einer künftigen zweiten Ueberar-
beilirog des Werkes wohl selbst gedrungen fühlen, Man-
ches anders zu stellen, einzelnen Abschnitten, wie z. B.
dem von der Melodieenbildung , eine ausführlichere Be-
handlung zu widmen (bietet doch schon Maltheson's „Kern
melodischer Wissenschaft," Hamburg, 1736, manches
Brauchbare dar), und vorzüglich den cemplicirteren the-

matischen Gestaltungen , wie sie häufig in der Sonalen-
form vorkommen

, grosseren Raum zu vergönnen. Die
dem Texte eingedruckten Notenbeispiele sind durebge-

bends sebr instrucliv; allein sie nehmen in den gewähl-
ten grossen Typen zu viel Baum weg, wie denn über-

haupt die Ausstattung des Werkes zwar sehr würdig und
splendid, aber für den leider oft sebr mageren Beutel der

hunstjiiugiT fast etwas zu kostspielig splendid ist. Bei

compendioserer Einrichtung des Druckes hätte des Baumes
gar viel erspart und folglich auch der Preis etwas billiger

gestellt werden können. Dr. KJn.

Nacuuicdtetv.

Dresden, den 31. August 1844. (Privatmitlkeilnng.)

Zum Beschlüsse meines hiesigen Aufenthalts iheile ich

Ihnen noch einige Konstnacbrichlen mit. Die königliche

Capelle hat am 19. d. M. bei Sturm und Regenwetter
das früher bereits gegebene Concor! , mit HinzufüguDg
von zwei Gesangslöcken von JMoaort, vor einer gerin-

gen Auzabl von Zuhörern sebr gelungen wiederholt.

Der König von Sachsen wurde zwar erwartet, ist iodess

nicht erschienen. Am 20. dieses fand die früher wegen
Unwohlseins der Mad. Schröder - Devrimt ausgesetzte

Vorstellung der Oper Fidelio, in der Titelrolle auf

böehst ausgezeichnete Weise, Statt, wenn auch sonst

Manches zu wünschen blieb. Jnsbesoudere wurde Flo-

reslan von einem früher vorzüglichen Tenoristen (der

auch in Berlin geschätzt wurde) jetzt fast ganz ohne
Stimme , kaum hörbar gesungen. Herr Wächter stiess

den Gesang und Dialog des Pizarro zu abgebrochen

heraus. Herr DeUmer sang die Basspartie des Rocco

gut, nahm indess den Kerkermeister gar zu weick und
war nickt aieber in seiner Rolle. Dem. Babing/; sang

die Marcelline mil schwacher Stimme, jedoch rein und
sicher. Die Chöre waren gut, nur im Vortrage nickt

nuancirt genug. Das Orchester, unter CM. Btittiger't

Leitung, war (bis auf kleine, durch die Sänger veran-

lasste Schwankungen) ganz vortrefflich. Besonders wurde
die erste grosse üoverture (zur Oper Leonore) in C der
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mit Prioisiou und Mmt Nuancirung meisterhaft au-
gerührt. Di« ia Berlin «bliebe B dor- Ouvertüre wird

hier Bichl execntirt, and es wird nicht passend gefoo-

den, die glänzende C dar • Ouvertüre im Zwischen»«,

tarn Nacbtheile der Wirkung der lagubern Iniroduclion

des «weilen Acta auszuführen. — Der „ Czaar und

Zimmermann" wird hier, bis auf Herrn Räder, wei-

cher als van Bett ein höchst komisches Original ist, im

Gänsen nur mittelmiissig gegeben, gefallt aber dennoch

hier, wie überall. — „Figaro'« Hochzeit" von Mozart

wurde im Ganten recht gut ausgeführt. Mad. Wüsl-

Kriete sang die Gräfin mit geschmackvollem Vortrage,

Dem. Wagner die Susanne rein nnd mit wohlklingen-

der Stimme; auch die Darstellung gelang derselben so

ziemlich, in so weit die Persönlichkeit (Dem. Wagner
ist bedeutend gross) nicht behindernd einwirkte. Der

Page wurde nicht fein nnd sentimental genug gegeben

;

eben so auch der Graf Almaviva nicht vornehm genug,

obgleich gut gesungen. Herrn Deitmer'» derbs Natur eig-

net sich zum leichten, verschmitzten Pigaro wenig, doch

wurde seine beliebte Arte am Schlüsse des) ersten Acts

(die Oper wird hier in vier Acten gegeben) da Capo ver-

langt , da der Singer darin die Starke und den Umfang

seiner Stimme geltend machte. Ganz vorzüglich war Herr

Deitmer im Gesänge und der würdevollen Darstellung

des Thaddäus (Koscziusko) in C. o. Hottete „altem Peld-

herrn." Das nalionelle Liederspiel wnrde von den vielen

hier anwesenden Polen enthusiastisch aufgenommen. Die

als nen angesetzte Posse : Köck und Guste gelangte aus

Rücksichten nicht zur Aufführung in der Stadt, da we-

Sen dea bösen Wetters nicht auf dem Bade gespielt war-

en konnte (sie ist später am 28. d. dort gegeben wor-
den). Jetzt wird Don Pasquale von Donizelti in deut-

scher Sprache eiosludirt, worin Räder die Hauptrolle

geben wird (derselbe ist jetzt indess erkrankt). — Am
§4. d. M. liess sich Fräul. Nisten , Sängerin der italie-

nischen Oper zu Paris, welche auf Empfehlung der Sign.

Viariot' Garcia zur nächsten Opernsaison in St. Peters-

burg engagirt sein soll, hier im königl. Hoflhealer in

den Zwischenaclen mit Arien von Rottini, Bellini nnd

Donixetti mit Beifall hören. Die Sopranstimme dieser

kunslgebildeten Sängerin ist nicht von besonderer Ton-

fülle, jedoeb rein und sehr geläufig, die Höhe leicht an-

sprechend 5 ihr Vortrag lässt indess etwas kalt. Als Con-
cerlsängerin ist Fräul. Nieten ausgezeichnet, der Volu-

j

bililät ihrer Stimme wegen. Am Meisten sagte ihrem Ge- I

vortrage die Tvrolienne aus der Oper Betly von Doni- I

»etti zu. — Herr Ferdinand Griebel aas Berlin war i

hier auf der Reise nach Prag und Wien anwesend, und

bat sich am 29. d. als Violinvirtuos mit dem Artet-
j

sehen Souvenir de Bellini und Variationen von Delphin ;

Alard im königl. Hoftheater mit vielem Beifalle hören !

lassen. Am letzten Sonntage wnrde, statt der angekun- i

digten „Regimentstochter," LorUingt „Wildschütz"
|

wirksam und belustigend durch Herrn Räder't (Schalmei- I

ster Baculus) natürliche und drastische Komik gegeben.

Dem. Wagner ringt die Partie der Baronin als verkleidete*

Landmädchen recht gut , ohne indess in der männlichen

Travestie so piquant zu effectuiren, als Frinl. Tueueck I

in Berlin. Dem. Thiele ist ein niedliches Gretchen. — 1

Das Sommertbealer im ReitewitM'tehea Garten, am
Eingange des Plaueoschen Grundes, wird bei freilich sehr

selten schönem Weller viel besucht. Das Local ist zwar
klein, jedoeb zweckmässig eingerichtet nnd bell erleach-

tet. Auch die Dekorationen nnd Verwandlungen genügen

hilligen Ansprüchen. Das darstellende Personal ist frei-

lich nur mittelmässig , der gastirende Komiker Christi

indess ein nicht gewöhnliches Talent. Ein humoristiseh-

i
komisches Zeitgemälde: „Drei Tage aus Dresden'« Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft," oder: „Die Reise

I

durch drei Jahrhunderte" mit Gesang und Tan«, für die

:
hiesige Localilät von Joseph Christi bearbeitet, mit Mu-

! sik von Fr. Gläser, ist ein ichloa Product der Wiener
Volkslbeatcr , reich an Unsinn, doch belustigend durch

Humor und Wils. Die Ouvertüre der „Vergangenheit"
bildete Händett Symphonie snm Alezanderfest , welche
ganz passabel von dem kleinen Orchester ausgeführt wurde.

Die „Gegenwart" deutete passend ein Potpourri der be-
' liebtesten Tänze von Strauts an. Die „Zukunft" im

|

Jahre 1944 konnte Referent nicht erleben , da an dem
warmen Sommerabende die Hitze in dem überfüllten

Räume unerträglich war. — „Dia Stumme von Portici"

wird hier, unter CM. Wagner't Leitung, von Seiten de«

Orchesters, Chores und der Scenerie ausgezeichnet ge-

geben. Herr Birlcztzky singt den Masaniello kräftig,

ist in der Darstellung indess doch nicht mit Tichatscheck

und Bader so vergleichen. Dem. Allram ist «war eine

jugendlich anmulhige Penela, dem mimischen Ausdrucke

jedoch nicht gauz gewachsen. Die Partie des Alfons (Herr
Schuster) ist durch Auslassung der Scene desselben mit

dem Vertrauten, und des Duetts im dritten Acte verkürzt.

Als Elvira bewährt sieh die Gesangeskunst der Mad.
Kriete auf's Neue. Herr Wächter eignet sich durch sei-

nen energischen Gesang ganz zur Rolle des Pietro. Der
Bolero im ersten Act wird von der hübschen Mad. Pect*-

Ambrogio und Herrn Lepitre graziös und kunstfertig

ausgeführt. Die Prieision der lebendigen Darstellung und
die Kürze der Zwischenacte lässt die Vorstellung wenig
über drei Stunden dauern, da solche sonst gewöhnlich

beinahe vier Stunden währt.

Hamburg, im September 1844. Wie die bei Scbu-

herlh nnd Comp, hier erscheinenden Blätter für Musik

und Literatur rn No. 33 und 34 des jetzigen Jabrgan-

Sis berichten , war von dem Comili des norddeutschen

usikvereias, der bekanntlich vor einiger Zeit einen Ant-

raf «u Einreiebung von Originalgedichteo , welche sich

für die Composition eignen, erlassen halte, nnter den
zahlreich eingegangenen solchen Gedichten dreien der-

selben der ausgesetzte Preis, jeder von 6 Ducaten, zu-
erkannt worden. Es waren dies: 1) „Wt ist des Rhei-

nes Hort?" von B. Emst in Bremen, 2) „Es raasebl
das rotbe Laub zu meinen Füssen " n. s. w. von Erna-
nuel Geibet in Lübeck, nnd 3) „Die Freude wollte sieh

vermählen" u. s. w. von F. Helms in Altona. In No. 37
und 38 derselben Zeitschrift haben jedoch die Mitglieder

des genannten Comite nachträglich erklärt, dass sie sieb

in Folge nicht unerheblicher Zweifel gegen die Autor-

schaft de« Herrn Emtt, welche snm Theil durch dessen
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eigenes Zugeständnis* Bestätigung erhalten baben, ver-

anlasst sehen, dieses nater No. 1 erwühate Lied von
der Preisbewerbung rücksicbllicb der Composilion auszu-
sehliesseD, und beschrankt sieb daher die in No. 35 und
36 der Blätter für Musik und Literatur erlassene „Ein-
ladung an deutsche Componisten zur Preisbewerbung"
nur auf die beiden oben unter No. 2 und 3 genannten
Gedichte, welche sich in denselben Nummern wörtlieb

abgedruckt finden. Das Gedicht No. 2 ist Tür eine Sopran-
oder Tenorstimme mit Piaoofoitebegleilnng in Musik zu
setzen, das unter No. 3 aber in mt-lodramaliscber Form
zu componiren, mit gewöhnlicher Orchesterbegleilong (2
Violinen, Viola, Violoneell, 2 Flöten, 2 Uoboen, 2 Cla-

rinetten, 2 Hörner, 2 Fagotts, 2 Trompeten, Posaune
und Pauken). Die Composiliooen beider Lieder sind, mit

die nimliebe Devise als Aufschrift führenden versiegel-

ten Couvert, in welchem Namen und Wohnort des

Componisten verzeichnet sein müssen, an die ßnrh- und
Musikalienhandlung von Schubertb und Comp, in Hamburg
oder Leipzig portofrei oder durch Burbhandlergelegenbeit

einzusenden, und zwar die Compositionen des Gedichts

No. 2 bis Milte November dieses Jahres, die von No. 3
aber bis Ende Juni 1845, die letzteren in Partitur mit

beigefügtem Clavierauszuge. Die eingesendeten Arbeiten

werden sorgfältig geprüft, die besten aber gekrönt und
zur Aufführung gebracht. Der Preis für die gelungenste

Cocnposilion des Liedes No. 2 besiebt in 6 Ducaten ; der

Kkrönte Componist des Gedichtes No. 3 aber erhält 30
caten und das Diplom als Ehrenmitglied des norddcul-

ZüUichau. Am 4. September wurde hier in der Stadt-

pfarrkirche das dritte Musikfesl gefeiert (über das erste

und tweite siebe Allgem. Musikal. Zeitung 1840, No. 42,
S. 866, und 1842, No. 40, S. 778). Es hatten sich dazu
die Gesangvereine von Crossen, Gränberg, Meseritz mit

dem des Züllicbau - Scbwiebuser Kreises und mit dem
Mannercbore des königl. Pädagogiums vereinigt. Das
Ganze stand unter der Leitung des wackern Musikdirec-

tors am Pädagogium, E. Fr. Gabler, der hier wiederum
seine oft erprobte Geschicklichkeit im Dirigiren bewährte.

Die Anzahl aller Mitwirkenden belief sieb auf 180, die

sieb tum Tbeil aus einem Umkreise von fünf bis seebs

Meilen hier eingefunden hatten. WeDn man bedenkt, dass

die Mehrzahl der Theilnehmer Lehrer, Cauloren und Or-

ganisten sind, die ihrer Geschäfte wegen und anch wohl
aus ökonomischen Rücksichten sich nicht oft an den Haupl-

orten der Specialvereine versammeln können, so fühlt man
sich um so mehr gedrungen, es ihnen zu grosser Ehre
anzurechnen, dass sie dennoch im Stande sind, so Tüch-
tiges zu leisten, wie es bei diesem Feste geschah. Es

zeigte sich hier , dass jeden Einzelnen Kraft und guter

Wille belebte, die anch der beste Dirigent eines grossen

Chors durch seine Knnst xu ersetzen nicht im Stande ist.

Gegenstand der Aufführung waren folgende Sitze: Fan-

tasie für die Orgel, Cdor, von M. G. Fischer (MD.
Gabler) f Choral: Lobe den Herrn, für Männerchor vier-

stimmig bearbeitet von Co*/«-, 4er 8. Psalm für Min-

nerebor und Soli's, von Job. Schnabel; lotroduction und
Fuge für die Orgel zu vier Händen, Cmoll, von C. G.
Nöppntr (Canlor Meyer and Organist Satrade); Hymne
für Mlnnerchor nnd Soli's mit Orcheslerbegleilung, von

A. Neithardt , Präludium und Fuge für die Orgel, Ddur,
von A. W. Bach (MD. Gabler) ; Choral : Nun lob' mein'
Seel' den Herrn, für Männercbor vierstimmig bearbeitet

von Gäbter; Feslhymne nach dem 95. Psalm, für Män-
nercbor nnd Soli's besonders zum Feste componirt von
Gabler ; Largbetto paslorale für die Orgel, von A. Hesse
(Organist Sawade); Hymne nach dem 21. Psalm, für

zwei vierstimmige Männercbö'rc mit Orcheslerbegleilung

von Fr. Schneider ; Posilu<!iuro für die Orgel, Cdur, von
J. fV. Hässler (MD. Gabler). Unter diesen baben die

beiden Choräle auf die erbauliche Stimmung der zahl-

reich Versammelten wunderbar eingewirkt. Bei der Fest-

bymne des MD. Gabler (in Partitur und Stimmen er-

schienen bei Trautwein in Berlin, breite Strasse No. 8) ver-

weilte man schon wegen der Neuheit der Composilion

nnd aus Achtung vor dem Componisten mit besonderer

Aufmerksamkeit, die durch die Aufführung herrlich be-

lohnt wurde. Das Auffordernde in den ersten Worten des

Textes: Kommt herzu!" war dureb die nach einander

erfolgenden Eintritte der vier Stimmen vortrefflich wie-

dergegeben. Neu nnd eigentümlich war es, das Bassre-

cilativ mit einem Halbchore begleiten zn lassen, was
eine tief ergreifende Wirkung hervorbrachte, besonders

da der Cbor das hier unerlässlicbe Piano gut hielt nnd

doch zugleich deutlich aussprach, l'ngemein lieblich und
fromm gehalten ist das Quartett. Der letzte Chor, durch

dessen Fuge der erste Bsss mit dem als Cintus Grrous

gesungenen Choral miebtig durebtönte, gab dem Ganzen
einen würdigen und in hobem Grade erschütternden Scblnss.

Auch bei den übrigen Hymnen und Psalmen erkannte

man deutlich die Liebe zur Sache, von der Sänger und

Spieler durchdrungen waren, so wie bei den Orgelslü-

cken die Meisterschaft der Orgelspieler (MD. Gabler,

Cantor Meyer, Organist Sawade). — Die Aeusserungen

der Zuhörer waren durchaus nur der Ausdruck allge-

meiner Befriedigung und von Seilen Derer, die das Fest

höber zn würdigen wussten, wahrhafter Erbauung. —
Im Aeusseren wurde der ganzen Feier eine gewisse Fest-

lichkeit dadurch gegeben, dass alle Mitwirkenden, kennt-

lich durch auf der Brust getragene Festzeicbea, sich in

einem Festzuge, an welchen sich der Magistrat und die

Stadtverordneten anschlössen, mit voran Kelragcner Pabne

der Crossener Liedertafel und unter dem Schalle von Blas-

instrumenten vom Saale des Pädagogiums aus durch die

Stadl nach der Pfarrkirche begeben hatten, die überdies

von den Jungfrauen der Sladt mit Blumengewinden und

Blumenstriussen einfach, aber würdig ausgeschmückt wor-
den war. — Ein besonderes Verdienst um die Zuhörer

baben sieb die verschiedenen Gesangvereine noch durch

die vielen Gesänge heiteren Inhalts erworben, welche

sie am Abende vor dem Feste im Saale des Ressource-

gebändes und am Tage des Festes selbst bei dem einfa-

chen Festmahle im närger'icbt.n Saale unter dem unge-

teiltesten Beifalle vortrugen. Hier, wie bei dem Musik-

feste in der Kirche, waren die Soli's unter folgende Her-

1: erster Tenor: Schmidt,
'

Digitized by Google



4

1844. September. No. 39.

in Crossen, Knorr , Lehrer an der Ileal*ehule in Mese-

ritz . Mensel, I/Mirer in Grünborg; zweiter Teoorj
Schubert , Musiklehrcr »o der Realschale in Meseritz,

Kran», Cantor in Grimberg; erster Bau: Heliwig, Apo-
theker in Grünberg, Arendt, Baninspeetor in Crossen,

Lemchner, Lehrer in Grimberg» zweiter Bass: KUUeh,
Pastor in Baoebwitz bei Meseritz , Pohlen* , Lehrer in

Deutach- Sagar bei Crossen, Vogel, Lehrer in Heiners»

denDie Anordnungen für dieses Fest waren von
bcsiorduern (MD. Gabler, Direclor Hanow, Cotnaier-

cienralh Harter, Supcrititendeiii liartien, Jusüzrata

Kraute, Rathsberr Lieber, Bürgermeister IVatschke) ztik

so vieler Aufopferung, Uaasicbl und Zwo
getroffen wordeo, dass dadurch allen Keslgebem ua
zahlreichen einheimischen und fremden Zuhörern eia wah-
rer Hochgenuas aus diesem dritten JMusifc/esle bereitet

Ankündigungen.
Bei F. c. in Bre«l«a 1*1

Erster Lehrmeister
für den

praktischen Violin -Unterricht
in stufenweise geordnetem Uebungen der ersten Posi~

tion durch alle Tonleitern und Tonarten
vao

Moritz Mrliörv,
künigl. I'rrum. Muaik • fKreelor.

In drei Lieferungen, jede 20 Sgr.

Mit den ersten Infonc«*rilradeia heginal hier du
Reib« von Uebunijiatuckca, welche gana dam geeignet tiad, deai

Schaler die Blemeale de« Violioapieu auf die leiehlede ond aage-

Behmate Weite beiaabriogen.

Herr Matikdircctov Sehin vtl als Vteli»«irtuM, all Coi
ond Lehre» die*ea InttramcaU io rebmtich

Name atleia aebaa fer die V«
keil dieaea Werkcben« birgt.

Näehateai eracheiai bei Fr. Iltfmtitttr in Leipaig in

und Stimmen, «o wie tat Tierhinrligca Clarierauaaage

:

Kirchliche FealoaTerlare Aber dea Cbarai i ,, £f«e fffit Bure iät

MC* Orchetler, Cbar und Orgel, cewponirl
Ii Könleiberg ia Preu»aen gewidmet roa

amicr G»U," für gn
und »eiaer Vatenti

IHto yienloi (erttem l.apellmei«ler de« *- K. Hotoper
Wie«). Op. 31. (Zern ertten Male aufgeführt bei de

der Kimigabrrge» UairertiUt.)

ler de« V U. Hofoi«rnlhr»(er« ia

la* Verlag« TO« J. %%. PCrMll* (i

ia Leitmerit* erscheint aut Kigealhuourccat

,

K«»aler, ml. C, Seck* Lieder (kr dne Siog»li«u«e mit Be-

gleitaag det Piaooforle. Op. SS.
Secki geiitlichc Lieder für eiae Stimme mit Begleitung de*

Ptanoforte. Op. SS.
— — SUadeken l,No. I) fi» dae Sllmaae mit Begleitung de* Pm-

aoforte. Op. 34. (Na. 8 — Op. 41 i»t bereäla ereebienen.)
— — 24 kleine Cadeaiea ia allen Taaartea , all lalroJuclionrn

au allen Compotilioaen für Piaooforle. Op. 37.
— - Troi* peTnee» Tugitirei poar Pionoforte. Op. 58.

Den «lüde* de Ceacert Op. 29. 40.
Grande Sonate (Katar). Op. 4SI.

Sia patiles faltet (NonTalle Mite). No. 1 — 6.
— — Veite et «aznre.

den, In der

« eiaer

den, aicht bedarf.

Jn demselben Vrrluge ertekeiaea ferner folgende Werke,
»'ioti'ae auf teyttitm.ij dtt Piunoforlc, eiaea •atgecrichoemn I

taale«. welche« dsrrb frohere« öffentliches AafeW
wie aneb durch mehrere Aafiatac ia der Allgem.
bekaanl geworden i*t i

Ittmtll, J»r. Altar., Variittoai aar aa tkeme de Belltat. Op. S.
— - Concertino aar de« molif* de PagaaloJ. Op. 4.
— — Hoado alla Police*. Op. U.
— —- Variationen auf der G - Saite. Op. 6.
— — Faul, et Ttriatioat tur det tkeme* de FOp. Otcllo. Op. 7.

Faol. et rariat »ur de« theme* de l*Op. Lea UugneaoU (de-

dieet^a M HeYerbrrr)^ Og. B.

— — Varialiena aar aa ibeme de Daaiaetli. Of>. 10.
Coacerto faatatlico (mit eiagelegter Cadcna über da* Otter-

reiebUcbe Vollmlied . Op. II.

Vorstehende Werbe fär die Violiae «eiehnen lieh durch Ele-

ganz und Ge<ehinacl>, «o wie nach mutikiUiichen Wrrtli

an«, eignen airh namentlich «*hr an Caactrlrorlragen
dcakalb allea böberen Violinapieiern aekr sa empfehlen.

So eben ertchieo bei Ualeraeicbnelem .

Impromptu. JTo. 29

pour Piano

P»r

Charles aiATer.
Op. 05. Preis 10 K'gr.

i<m.
F. Wfalatilna;.

Im VerUge ran C. A. Klemm ia Leipsig «ind er
ichienca ;

Cm T. Brunne**»
iostractive < omposilioneu für Naooforte vierliänrliiT.

Op. II. Baneaet matleal. 0 PUeea divertittaalat et

iH Ngr.

,. 14. GairUr.dc maticale. 4 Pieee.
1U5 Ngr.

18. Triolet mniical. 3 Pieee« en forme de Valata. SO Ngr.
Sl. 6 leirble Itando't 6ber brlirbte Operalbema*t. N«. 1 —

0. * IIH Ngr.
37. Krheilrruogrn für die Jagend. Rjlrae nnd leichte PÜ-ccn.

Na. 1—3. h 7f Ngr.

„ 44. Paala«ie aut Dwuirttfi Tochter de« Regiment«. SO Ngr.
„ »». Itleioe melodrtehe Ueknagittüche. IB Ngr.

ilrcag methoditrhen Stareafolge. wobei auch die

« die kleinen tiaade dea Antanger« «ick «tack «ad
•teigern, tiad alle Cempoiilionen Sataenl wohlhlingead, an-

•preebend nnd «all Melodie.

Druck und Verlag rou Breitkopf und Härtet in Leipzig und unter
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2'«» Octobcr. M 40. 1814.

Aus Rudnlstidt. Ao» CmmI. Auf Loipti*. —

R E C E II g I O « E R,

ie, Oratorium au der heiligen Schrift von Adolph
lirrnhard Marx. Ciavierauszug vom Componislen.
Leipzig, he. Breilkopf und Härtel. Preis 7 Tblr.

Die Erscheinung des Torliegendeo
dem Referenten eine un

roriiegendeo Clavierauszugs
so willkommenere, mit je

fwren, Interesse er voriges Jabr~jenw"wahrhaft
J

g^aiaTe
Werk bei seiner Aufführung in Erfurt gehört und je mehr
es ihn damals entzückt und begeistert hatte. Mit wah-
rem Heisshunger fiel er daher über diesen, vom Verfas-
ser selbst mit grossem Fleisse bearbeiteten Ciavierauszug
her, und er fühlt sieb zu der Versicherung gedrun-eu,
dass ihm seil langer Zeit nicht leicht ein anderer einen
reicheren gediegeneren und nachhaltigeren Knnstgeouss
bereitet bat. Wen« es ganz unstreitig ein Hauptmerkmal
eines achten Kunstwerkes ist, dass es uns bei anhalten-
der Betrachtung ismer lieber wird, bei fortgesetzter Un-
tersuchung seines Aufbaues und seiner Gestaltung, im
Ganzen wie im Einzelnen, immer reichere Schönheiten
offenbaret und immer maunichfacbere Züge des Genius
entfaltet, wahrend jedes Unechte, trotz alles Ölend- und
Flitterwerks, mit welchem es geziert erseheint, bei aä-
h<rer Prüfung immer mehr in seiner Aermlicbkeit nnd
Bldse sieb darstellt, so bat sich wenigstens uns das Ora-
loniim Mose in jener Beziehung von Tag zu Tag immer
reicher bewahrt, und wir können mit voller Zuversicht
versichern, dass es sich auch in dieser Gestalt, in
welcher wir es mit einem sorgfältig ausgeführten, die
Hauptzuge eines grossen Originalgemäldes treu wieder-
gebenden Kupferstiebe vergleichen möchten, alle Musik-
freunde für sich tinnehmen wird, die nicht zum Voraus
in ungerechter Weis« gegen den Verfasser eingenom-
men sind, and die sieb in ihren Kuustbestrebungen von
Misshcher Modetändelei, affeclirler, augenverdrehender
rromnielei, lüsterner Ueppigkeil fern, und dagegen Uhr
"d Gemülb

, Sinn und Verstand ffir iebte Kunst offen
erhalten haben. Ja, wir müssen zumal die Dilettanten
nter unseren geehrten Usern geradezu anfordern, sieh
«nächst mit diesem höchst interessanten Werk im Cla-
vurauszuge bekannt zu machen; denn zu eigentüm-
lich in seiner, wie aus Einem machtigen Gusse gefortn-

d,e gewohnten unleidlichen Gemeinplatze des Oralo-
noms auf das Glücklichste vermeidenden Slruclur, und zu

reich an zum Tbeil tiefer liegenden interessanten und
geistvollen Zügen, um sogleich beim ersten Anlaufe sieb
in seinem gaozen Rcichlhurae, in seiner vollen Grösse,
Tüchtigkeit nnd Gediegenheit zu enthüllen, wird es, ist
man zuvor mit ihm am Ciavier gehörig vertraut gewor-
den, bei der Aufführung im vollen Orchester einen um so
vollkommeneren Kunstgenuss gewähren.

Da dem Vernehmen naeh binnen Kurzem anoh die
Partitur erscheinen wird, so sparen wir eine ausführli-
chere Besprechung dieses geistvollen Werkes, das es wohl
verdient, zu allgemeiner Verbreitung zu gelangen, bis
dabin auf, und weisen hier nur noch auf einige Nummern
hin, welche zur Aufführung am Ciavier auch in engeren
musikalischen Kreisen vorzüglich geeignet erscheinen. Es
sind folgende : No. 6, Arie der Mirjam (Sopran) mit Chor
der Jungfrauen, sehr ansprechend und leicht ausführbar;
No. 7. Bariionsolo (Aaron) mit kurzem, leichtem Chor für
drei Minner- und dann für zwei Sopranstimmen; No. 8,
Arie des Mose (Bass), dramatisch effeclvoll und dem Sän-
ger keine besonderen Schwierigkeiten bietend; No. 10,
Ane der Mirjam ; No. 12, Duett (Mose mit Aaron) mit
Chor; No. 16, Arie der Königin (Sopran), sehr anspre-
chend und für die Sängerin belohnend; No. 18, Cavaline
(Alt) der Mutter der Pharaonen; No. 19, Quartelt; No.
23, Arie für Tenor ; No. 26, Scene des Mose ait Chor.

Orgelcompoxitionen

.

1) Zwei Orgelfugen mit drei Suhjeclen, componirt und
seinem Lehrer Herrn Dr. Rinck zugeeignet von J.
fandet, Organist an der St. Annenkircbe in Peters-
burg. Op. 4. Mainz, bei SchoU's Söhnen. Pr. 27 Kr.

2) Zwölf leichte Vorspiele zu den allgemein gangbarsten
Chorälen der evangelischen Kirche auf der Orgel mit
nnd ohne Pedal zu spielen von J. Jäger, Organist in
Schlitz. 2. Heft. Ebendaselbst. Preis 36 Kr.

3) Pracliscbes Hilfabsch für Organisten von J. C. Her-
sog, Organist an der protestantischen Stadlpfarrkirche
zu München. Op. 10. In 8 Heften, jedes 36 Kr. In
einem Bande 4 Fl. 12 Kr. Ebendaselbst.

No. 1 bietet zwei recht gelungene schätzbare Fu-
genarbeiten, welche mit Achtung gegen den Verfasser er-
füllen, der in dem fremden Lande in sehr würdiger Weise
die deutsche Orgelkunst zu vertrete« sebeinu
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No. 2. Diese zwölf Vorspiele, in einem frei figurir- I

len, gebundenen Style und in einem ansprechenden ge-

fälligen Tone gehalten, eignen sich bei ihrer leichten Aus-

führbarkeit vorzüglich für Anfänger. Im fünften Vorspiele

hat sich der Verfasser die Sache doch ein wenig gar zu

leicht gemacht. Solche Sachlichen vermögen am Ende
auch wobl minder Geübte selbst zu schreiben , ja zu ex-

temporiren.

No. 3. Eine sehr schätzbare Sammlung von Vor-

uod Nachspielen, Fugen, Fugbellen, Canons, Fantasieen,

Chorälen, Cadenzen, Modulationen u. s. w. aus den ge-

wöhnlich vorkommenden Dur- und Molltonarten, nicht aus

fremden Werken zusammengetragen, sondern von dem
Herausgeber selbst componirl, welche es wohl verdient,

in recht viele Hände zu kommen. Sie ist eine der inslruc-

tivsten, welche wir keunen, und Anfänger wie weiter Vor-

geschrittene werden sie mit Nutzen gebrauchen. Ii.

Für Pianoforle.

Rockel, Ed., Deax Caprioes. Op. 3. Preis 10 Ngr.

Reveries. Op. 6. Preis 15 Ngr.

Deux Romauces- Op. 7. Preis 15 Ngr. Sämml-
lich bei Breilkopf und Härtel in Leipzig.

Es sind dies die ersten gedrnekten Werke, welche

nns von dem Componisten zu Gesieht kommen; bekannt :

ist er uns schon aus den hiesigen Abonnementconcerten,

wo er sich als Ciavierspieler, früher und in letzter Sai-

son, Beifall erwarb. Die Wahl des daselbst zu Gehör Ge-
brachten, so wie seine eigenen Arbeiten, deuten auf Soli-

dität und es wird ihm bei anhaltendem Streben nach Ver-

vollkommnung in der Compositum das Gelingen nicht ent-

gehen. Die drei vorliegenden Werke enthalten : Op. 3 eis

AMa polacra , nicht uninteressant und gut wirkend, nur
hätte der Schluss anders molivirt und nicht die ganze

|

erste Seile wieder abgeschrieben werden sollen , damit
|

eine Steigerung herbeigerührt worden wäre; so wie ein

ä la Slyrienne, welches uns, um ein Opus zu lullen,

etwas unbedeutend ersebeiut, übrigens doch vor vielen

derartig bezeichneten Säcbelchen bevorzugt zu werden
verdient, da es melodiös und recht hübsch geschrie-

ben ist.

Op. 6, beiläufig nach dem Tilel : ReVeries — Noctur-
nes, enthält aber blos ein Noclurno. Ein Molto belehrt

nns, dass in diesem Tonstücke geschildert werden soll,

wie im abendlichen Glänze der Slerne, aus weiter dunk-
ler Ferne, so mancher Klang in unsre Brust, sie mit
Web' und Lust erfüllend, zieht. Hier bat sich der Com-
ponist den Text vorgeschrieben ; ist er von ihm im Ton-
slücke beachtet, oder ist er, wie die Motto's mancher An-
derer, ein bioser Aasputz ? Wir müssen gesteben , dies

nicht gefunden zu haben ; es bat uns dieses Werk viel

Freude gemacht and wir sind der Hoffnung, das* es auch I

Anderen welche bereiten wird. Melodie und Arbeil las- i

sen nichts zu wünschen übrig, die Form verrälh siehe-
|

rere Hand, als beim oben erwähnten Opns. Beim Schlüsse
des ersten Tbeiles konnte jedoch die Wiederholung des

Hauptmotivs (Seite 5) wegbleibeo and dafür das des ihm

vorhergehenden Agilato noch weiter benutzt, dann in die

Grundionart Iranquillo übergegangen und mit dem hier

befindlichen Anhange geschlossen werden. Nach dem er-

regten Millelsatze Irin dann das Hauptmotiv, neu um-
spielt, recht befriedigend auf, und scbliesst eben so in

Bezug auf den ersten Tbeil. Seile 10, Tact 5 und fort,

so wie bei der folgenden Transposilion, hallen wir lieber

ein b vor a und später vor d gesetzt, bei dem Beginne

des Capriccio Seite 6 lieber den Orgelpunct d festgehal-

ten, aoslatt die Quinten zu wechseln.

Op. 7 enthält zwei Romanzen, die erste : il lamento,

die zweite : la consolazione — betitelt. Die erste, ihrem

Cbaracter nach herbe, ist es manchmal nur zu sehr ; diese

Herbigkeit hätte durch andere Figoraiionen leicht gemil-

dert, eben so die durch letztere wieder herbeigeführten

Quinlenverbältnisse der Oberstimme vermieden werden
können (System 2, 8 — 9;.

Die zweite Romanze wirkt recht versöhnend auf die

Härte der ersten und möchten beide Stücke ans diesem

Grunde gleich nach einander gespielt werden. Zugleich

finden wir aber den Componisten sich zu wenig selbstän-

dig bewegen; möge er von der Idee, in der oder jener

Manier jetziger Clavierkünsller zu schreiben, wieder ab-

kommen ! er wird verstehen, was wir meinen, zumal bei

genauer Betrachtung von: la consolazione. Uebrigens

finden wir bei diesem Stücke eine mangelhafte Perioden-

bildung; der siebente Tact muss zu zweien verlängert

werden, wodurch acht volle, eine Periode von acht Tac-

ten entsteht, der achte wird dann zum nennten oder

Zwischensatze zur Wiederholung. Der Verfasser wird das

in Ordnung finden, da sein Vordersatz vier nnd daher

auch billig der Nachsalz vier Tacte enthalten muss. Die-

ser Mangel kehrt allemal beim Erscheinen des Thema's

in dem Nachsätze wieder und stört das Gehör jedesmal.

Simmtliche Composiliooen machen keine grossen Anfor-

derungen an den Spieler (Op. 3 ist gar leicht zu nen-

nen) und werden in dieser Hinsicht willkommen sein.

Seile 7, System 4, Tact 2, muss das eilfle Achtel im
Basse eis beisseu.

Lysberg, Ch. B. de, Barcarolle. Op. 7. Preis 12«/» Ngr.

Andante. Op. 12. Preis 10 Ngr.

QuaIre Romances sans paroles. Up. 15. Pr. 10 Ngr.

Sämmtlich bei Fr. Hofmeister in Leipzig.

Unter diesen drei Piecen sind die Romanzen das Mu-
sikalischste, sie haben Form und sind, was sie sein sol-

len. Im Allgemeinen sind die Lysberg'scben Stücke recht

klingend und werden sieb, zumal die Barcarole nnd das

Andante, bei Bravourspielern Freunde erwecken, wel-

chen wir sie empfehlen. In Hinsicht der Coniposilion je-

doch haben nns die Romanzen zum Tbeil am Meisten be-

friedigt. Die ßarcarolc und das Aadaule gehe« zu sicht-

bar auf Effect aus, so dass man letzleres auf den ersten

Anblick kaum für ein solches ballen dürfte. Doch der
Name tbut nichts zur Sache; des Verfassers Vorbild ist

Liszl, Schreibart und Durchführung der letzterwähnten

Sätze zeugen dafür, doch sind dieselben unendlich wohl-
klingender, als dessen Arbeiten. Die Sehlasslacte der
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zweiten Romanze , so wie Tacl 4 — Ii der Inlroduclion

des Andante, wirken leer und übel. —

Aielekert, J. , Deux morceanx de. Salon. Up. 11. Ham-
burg, cliez A. Cranz. Ii Ggr.

Diese zwei Morreaux bestehen in einem Audanle
(la melancolie) und in einem Rondo brillant (la gsiicle).

in erslerem Satze haben wir nichts Melancholische* ent-

decken können, das zweite entspricht seiner Bezeichnung,

ist sehr munter und macht in Verbindung mit seinem Vor-

gänger guten Effect. Beide Stücke haben uns überhaupt

recht angesprochen; sie sind frei von Schwulst, in ge-

sundem Iiiessenden Clavierstyle geschrieben und als Salze

eigener Erfindung jetzt seltener anzutreffen. Geläufigkeit

wird zwar gefordert, aber keine besonderen Schwierigkei-

ten geboten, so dass sie, wenn auch nicht zu Salonvor-

trSgen, doch zum Unterrichte verwendet werden köuoeu.

Döhltr , Th. , Paotaisie sur des molifs de l'Opcra : Sa-

pho de Pacini. Op. 49. Leipzig, chez Bmikopf et

Härtel. Fr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Dass man hier eine Fantasie nach jetzigem Ge-
schmacke mit aller Brillanz und allen Elfeclmitteln vor

sich habe, verspricht, ohne dass man hineinsieht, der

Name Döhler, und beim Durchgehen stösst man auch

überall auf dergleichen. Gewöhnt, durch jetzige Fanla-

sieen nur für Augenblicke überrascht zu werden, machen
wir in künstlerischer Beziehung auch keine grösseren An-
forderungen an diese; warum sollten wir es auch? Thal-

berg'sche Fantasieen verfehlen nie ihre Wirkung auf ei-

nen gewissen Zubörerkreis zu Süssem , und da sich die

in Rede stehende diesen würdig anschliesst, so wird ihr

eine gleiche Tbeilnahme nicht entgehen. Mögen sich un-

sere eifrigen Ciavierspieler mit dieser neuen Gabe bekannt

machen.
Seite 23, System 2, vom zweiten Viertel an, muss

der Violinschlüssel, und Seite 26, System 2, Tact 1, im
dritten Viertel niass das tj vor De« gesetzt werdeu.

Dueernoy, J. Ii., Fanlaisie sur Follette. Op. 131. Preis

15 Ngr.

Les Roses de Noel, Valses. Op. 132. Pr. 15 Ngr.

(Joe pensee de Bellini, Var. ä 4 mains. Op. 129.

Pr. 20Ngr. Sammllich bei Breitkopf u. Hirtel in Leipzig.

Duvernoy, in die Fusslapfcn Herz's und Hünten's tre-

tend, hat sich in neuerer Zeit bei einer grossen Zahl Di-

lettanten recht beliebt gemacht. Vorstehende Heflchen

bringen in Op. 132 fünT Walzer und eine Coda, in Up.

131 eine Inlroduclion und Rondo valse (die Bezeichnung:

Mouvemenl de valse, Seile 4 ist eigentlich gar keine,

denn sie zeigt nur die Bewegung , nicht die Gattung

des Stücks an), in Op. 129 eine Inlroduclion und Varia-

tionen zu vier Händen über ein Bellini'sehes Thema. Sie

sind alle drei recht angenehm, das zu vier Händen zu-
mal allerliebst und, Tür die Kräfte minder geübler Spie-

ler berechnet, sehr zu empfehlen.

I Ender, J. X, Rondo paslorale. 3. Werk. Cassel, bei J.
1 Luckhardl. Preis «/, Thlr.

Die specielle BfZeichnung : Pastorale rechtfertigt sich

zwar in dem Werke nicht, aber es ist uns ohne dieselbe

wegen seines Wohlklanges und seiner sauberen Schreib-

art nicht minder werlh. Eine Bemerkung können wir
! aber zu machen nicht unterlassen : dass uns nämlich die-

ses Rondo in seiner Melodie- und Passageoführung sehr

|

violinniüssig, wie ein Violinsatz mit Tulli's vorkam, z. B.

Seile 4 — 5, auf welcher letzteren Seile einige Tactc so-

gar an auf der Violine schon Gehörtes erinnern. Es soll

dies kein Tadel sein, sondern wir erkennen daraus, dass

der Verfasser, welcher gewiss auch Violinspielcr ist,

strebte, den der Violine eigenen Gesang auf dem Claviere

wiederzugeben , welches ihm, so viel möglich , auch gut

gelungen ist. Febrigens ist das Ganze claviermässig be-

handelt, was wir zu erinnern nölbig finden, da manches
aus der Hand eines Violinspielers Kommende etwas hol-

prieb fürs Ciavier ausfallt.

Schtiebner, A. , Sonate. Op. I. Berlin, bei C. A. Chal-

lier. Preis 1 Thlr.

Der Anfang dieses Op. 1 war uns so seltsam, dass

wir auf eine erste Missgeburt gefasst waren , was man
uns nach Einsicht folgender Cilate des ersten Salzes nicht

verargen

Allegro ma non troppo

1~ ,l
*

i

* t_

-t-T ' \tj~^~* « *

um
Welch' bässliche Klänge tönen uns da entgegen ! Doch

mit Vergnügen wurden wir in der Folge gewahr, dass

diese wenigen, bei der Repetilion leider nochmals peini-

genden Tacle der einzige Auswuchs der ganzen Sonate

seien; wie leichl konnte dieses geändert werden und der

erste Satz mit dem neuen Motive des zweiten Theils des-

selben beginnen .'

Die Sonate besteht aas vier Sätzen i Allegro, Ddur,

C-Tact, Adagio, Ginoll, C-Tacl, Mcouett, Allegro non

troppo, Gdur, %-Tact, Rondo, Allegro mollo, Ddur,

%-Tact, und hat die seltene Eigenschaft, dass jeder der

Sätze immer klarer, runder erscheint, als sein Vorgän-

ger , so dass wir am Schlüsse der ganzen , sehr gefälli-

gen, wohlklingenden Sonate mit dem Componisten , des-

sen Vorbild Haydn — Beelhoven war, wozu wir ihm Be-

ständigkeit wünschen ,
ausgesöhnt waren.

Der Druck, obwohl deutlich und schön, ist

len etwas incorrect.
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Nachricbteti.

Rudolstadt. Am 5. August feierte der nunmehrige

Coneerlmeister Herr Sommer, eitler Waldhornist der

fürstlichen Capelle, eben so geachtet alt Künstler, als ge-

liebt im geselligen Umgange, sein 50jähriges Diensljubi-

läum. Schon früh 6 Unr wnrde der verdienstvolle Jubi-

lar vom Harmoniemusikcorps durch den Choral: „Nun
danket alle Gott ! ", auf welchen noch einige grössere

Musikslücke folgten, feierlichst begrüssl, worauf um 9 Uhr
die ganze fürstliche Capelle ihm ihren Glückwunsch dar-

brachte. Um 1 Uhr versammelte man sich zu einem ihm

zu Ehren veranstalteten festlichen Miltagsmable im Gast-

hause zum Riller, wobei uuser verdienstvoller, rühmlichst

bekannter Capellmeisler , Herr Müller, die Anordnung
getroffen hatte, dass die Tafelmusik mit derselben Haydn-
scben Symphonie aus C, %-Tacl, eröffnet wurde, in wel-

cher der Jubilar vor fünfzig Jahren seine Probe abgelegt

halte. Hierauf sprach Herr Caprllmeister Aläller, der auch

die treffliche (Komposition zu einem von Herrn Justizrath

Eberwein verfertigten Festgedichte, das mit grossem
Enthusiasmus gesungen wnrde, geliefert hatte, in einfach

herzlichen Worten die allgemeine, warme Anerkennung
der Verdienste des Jubilars aus, und überreichte ihm,

nebst einem Pokal, ein Oecret des durchlauchtigsten Pür-

sten, durch welches er zum Coneerlmeister ernannt wurde.

Die Freude des festlichen Tages wurde für alle Tbeilneb-

menden vorzüglich dadurch erhöht, dass sich der Herr
Jubilar eioer so rüstigen Gesundheit zu erfreuen bat,

dass er wahrscheinlich noch lange im Stande sein wird,

mit nngeschwäcbtcr Kraft und Sicherheit sein Amt zu
verwalten.

Seit dem 20. d. II. erfreut uns das Personale des

Sondersbäuser Hoflhealers mit seinen Vorstellungen. Eine
junge, hoffnungsvolle Sängerin, Friul. r. Marra, gastirle

dabei zwei Mal im Liebeslrank und Lucia von Lammer-
moor mit ausgezeichnetem Beifalle.

Cassel, im August 1844. Am 15. Mai d. J. fand im
Saale des Stadlbaues, zu einem wobllhätigen Zwecke, die

zweite Aufführung von Sophocles' „Antigene" mit Men-
delssohns Musik Statt, welche sich der nämlichen Theil-

nabme von Seiten des gebildeten Auditoriums , wie die

erste im October v. J. durch die Anwesenheit der deut-
schen Philologen veranlasste ProdnclioR des interessan-

ten Werkes zn erfreuen hatte. Obgleich die zu den bei-

den Aufführungen gewählten Darslellungsmiltel insofern

beschränkt genannt werden können, als die Dichtung vor-

gelesen und die Musik im Ciavierauszug aufgeführt wurde,
so war dennoch die Executirung — und zwar vorzugs-
weise die letzlere — eine sehr gelungene und effecl-

reiche. Um dieselbe machte sich auch diesmal wieder als

Leclor Herr Hofrath Niemeyer und als Musikdirigent Herr
Hofcapellmeisler Spohr verdient; die Chöre für Männer-
stimmen wurden von Mitgliedern der Singacademie und
des Cäcilienvereins sehr lobenswertb ausgeführt. In Be-
treif der Composition , über welche wir uns , so weit es
die erwähnte Darstellung zuliess, in einem vorjährigen
Bericht in diesen Blättern geäussert haben, sind unter

den hiesigen Musikfreunden verschiedene Ansichten her-

vorgetreten. Dieselben würden sieh unserer Meinung nach)

nicht dergestalt verschieden gebildet haben, dass die Ei-

nen sich nier für das Antike, die Anderen gegen das Mo-
derne in der Musik ausgesprochen hätten , wenn die In-

strumenlalparlie des Tonwerkes vollständig zn Gehör ge-

bracht «orden wäre. Denn in der Thal trill dieselbe,

insbesondere zu den einfacheren, bisweilen unisonen Vo~
calsätzen, in welchen Viele einen absolut antiken Cbe-
racter erkennen, so vermittelnd ein, dass dadurch man-
chem späteren und in Folge musikalischen Fortschreitens

entstandenen Bedürfniss entsprochen wird und vorzugs-

weise Das, was in dem Vocalpart, abgesehen von den»

ihm gegebenen instrumentalen Gewände, als musikalisch

antik zu bezeichnen sein möchte, der Zeit nach wiederum
so viel näher gerückt erscheint. Daraus geht denn wohl
deutlich hervor, dass es nicht die Absiebt des Componi-
slen war, eine absolut antike Musik zu dieser Dichtung

zu schaffen, noch weniger aber derselben durch eine mo-
derne Composition gleichsam einen fremdartigen und je-

denfalls unverträglichen Zusatz zn geben, sondern haupt-

sächlich einzelne Effecte der Dichtung durch beigefügte

cbaracteristische Tongemälde zu erhöhen, und die Dich-

tung überhaupt eben zum Tbeil durch die Musik selbst

in einer unseren Bedürfnissen entsprechenden Weise zu
einer lebendig wirksamen Darstellung zu bringen.

Auf Veranlassung des Gastspiels des Herrn Perlgrund
vom Hamburger Sladltheater kam am 11. Juni Kreutzer'»

beliebte Oper ..Das Nachtlager in Granada" zur Auffüh-

rung. Das allgemein ansprechende und vorzugsweise me-
lodieenreiche Tonwerk verfehlte, obwohl schon oft bei

uns gehört, doch auch diesmal bei dem grösseren Publi-

cum seine Wirkung nicht. In welch' hohem Grade ein-

zelne Mitglieder unseres Opernpersonals, namentlich Friul.

Edef in der Partie der Gabriele und Herr Biberhefer in

der des Jägers, sich schon seil geraumer Zeil die Gunst
des Publicums erworben haben, bewies die Auszeichnung,

welche ihnen auch diesmal wieder zn Tbeil wurde , un-

geachtet ihre Leistung gegen früher zurückstand. Na-
mentlich gilt dies von den Piecen des ersten Actes, welche

so zu sagen nur gerade durchgesungen wurden, ohne dass

die einzelnen Vorzüge der Composition in demselben

Grade, wie bei früheren Aufführungen, bervortraien. Weit
mehr Befriedigung gewährte uns die Darstellung des zwei-

ten Actes von Seilen der erwähnten Künstler; insbeson-

dere zeichnete sieh Herr Biberho/er in der Solopiece mit

obligater Violine wieder vorteilhaft aus. Von etwas ge-

ringerer Bedeutung, als die beiden oben genannten Par-

tieen, isl bekanntlich die des Gomez , mit welcher Herr
Perlgrund sein Gastspiel eröffnete. Die natürlichen Vor-

züge dieses Sängers, welche insbesondere in der Arie

des zweiten Actes sich wahrnehmen Hessen, besteben in

einem festen, egalen und klingenden Ton innerhalb der

mittleren Region seines Tonumfangs, in einer natürlichen

Anlage zum Verbinden der Töne und in einer wohltuen-
den Deutlichkeit der Aussprache. Dagegen rechnen wir
zu den Mängeln desselben eine bisweilen zu breite Vo-
calisation, eine noch nicht ausreichende Intensität des

Tonklanges, eine nicht immer gleich genaue Intonation

und eine, wenn auch gerade nicht verbildete, doch min-
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destens noch nicht ausgebildete und kunstgerecht entwi-

ckelte Tonformation, deren Schwenkung in der höheren

Lage am Deutlichsten hervortritt. Der Erfolg dea derma-

len Debüts wer «wer bei dem hiesigen Publicum dem
Anscheine nach nicht unbedeutend, indem Herr Perlgrund
neben Priel. Eder und Herrn Biberbofer naeh Beendi-

gung der Vorstellung geraren wurde; doch wir sagen

:

dem Anscheine nach, weil wir wobl zuverlässig anneh-

men dürfen, dass weit mehr, als durch die Leistung des

Debütanten , durch die tbeilweiae gelungene Produclion

des Privl. Eder und des Herrn Biberhofer, und wobl
noch mehr durch die Erinnerung an frühere gelungenere

Darstellungen der nlmlichen Rollen von Seiten der ge-

nannten einheimischen Künstler, das Pnblicum zu der er-

wähnten Auszeichnung veranlasst wurde. — Bei dem
zweites Debul des Herrn Perlgrund in der etwas be-

deutenderen Partie des Rodrigo in der Oper Olello von

Rossini, welche ara 16. zur Aufführung gelangte, traten

sowohl die bereits erwähnten Vorzüge, als auch die Man-
gel des Sängers noch merklicher hervor. Als die ihm am
Meisten gelungene Piece nenoen wir das Soloslück im
zweiten Acte, welches er im Ganzen recht angenehm nnd
insbesondere mit mehr Ruhe und Sicherheit, als die übri-

gen Nummern seines Partes, vortrug. Was die Darstel-

lung der anderen Rollen betrifft, so verdienen vorzugs-

weise Herr Dertka (Olello) und Fräul. Litw (Desdemona)
rühmlich erwähnt zu werden. Herr Dertka führte sciue

Partie, wenn gleich nicht allezeit mit der dazu Hölingen

Kraft und Energie, doch mit viel musikalischer Einsicht

und gebildetem Geschmack aus. Fräul. LSw hatte ihre

Rolle fleissig studirt und vermochte ihren Tönen, wenn
auch nicht stets das erforderliche Colorit, doch eine dem
Ohre wohllhueude Klangfarbe zu geben. Herr Foppel
machte sich uns in der Partie des Brabanzio recht schätz-

bar, lu Beireff der Leistung des Herrn Biberhofer (Jago)

haben wir zu bedauern, dass er in dem Recitativsalz bei

seinem ersten Auftreten, wie auch in dem Duett mit Ro-

drigo sich auffallende Fehler gegen die Reinheil der In-

tonation zu Schulden kommen hess. Der Vortrag des Friul.

Milier (Emilie) zeichnete sich vor den meisten ihrer frü-

heren Leistungen durch eine angemessene Tonbildung,

mehr Weichheit des Klanges und mehr Deutlichkeit der

Aussprache vorteilhaft aus. Aach der Chor und das Or-

chester gingen im Ganzen recht gut zusammen. — Die«

war die letzte Oper vor dem Beginne der Tbealerferien,

welche in der Regel um die Mitte Juni ihren Anfang neh-

men und ungefähr sechs Wochen dauern. In diesem Jahre

blieb die Bühne von 19. Juni bis zum 1. Ancwt geschlossen.

Am 12. Juli gab der Organist an der Brüderkirche

bierselbst A. HerrsteU in der St. Martinikircbe ein Or-

gelconcert, in welchem ausser den für die Orgel compo-

nirten und arrangirten Tnnstücken auch einige von meh-

reren achtbaren Dilettanten (Mitgliedern der Singacadcmie

und der Liedertafel) übernommene Gesaogpiecen vorge-

tragen wurden. Von HerrsteU's eigener Compositum hör-

ten wiri Psalm 26 für eine Singstimme mit Orgelbeglet-

tnng, eine Fuge für die Orgel, und einen VocalsaU „Te
ergo quaesumus" für zwei Cböre und Orgel, sänimllicb

Musikstücke, die ihrem Werlhe nach einer minieren Gat-

tung angeboren , indem sie, wenn auch nichts Aasge-

I zeichnete*, doch viel Ansprechendes enthalten und, wenn
schon das erste derselben , welches uns als das Werth-
vollste erscheint, nicht durchweg im strengen Style ge-
halten ist, gleichwohl alle ein vollgültiges Zeugniss von
des Verfassers hinlänglicher Vertrautheit mit seinem In-

strumente ablegen. Ausserdem kam noch Folgendes zur
Prodoction: eine Fuge von S. Bach, der Choral „Eine
feste Burg ist unser Gott," bearbeitet von h'ühmstedt,

Mozarts Fantasie in Cmoll für Pianoforte, nnd das ,,Re-

eordare" aus seinem Requiem, beide Werke für die Or-
gel eingericblet, und zum Schlosse des Concertes Varia-

tionen über ein Thema (No. 9, Marcia in Fdur) aus Mo-
xart's Zauberflöle. Die ausserdem noch zu Gebor ge-
brachten Voralsilze mit Orgelbegleitung bestanden in zweien
der Beethoven'sehen sechs Lieder von Geliert für eine

Singsiimme mit Pianofortebegleitnng , nämlich in No. 2
,,Golt deine Güte reicht so weit" und No. 5 „Die Him-
mel erzählen des Ewigen Ehre," welches letzlere, ab-

gesehen von der gewählten Orgelbegleitung, aueb in Hin-
sicht auf den Gesangpart nicht in seiner ursprünglichen

Form, sondern von einem Cbore von Sopran, Alt, Tenor
und Bass ausgeführt wurde. Das vierstimmige Arrange-
ment dieses Liedes war mit Ausnahme des Toosatzes zu
dea Worten: „Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?
Wer rührt die Sonn' aus ihrem Zelt?" treu aus der
Pianofortebegleilung entnommen nnd darum von guter
Wirkung. In allen hier angerührten Arrangements für die

Orgel haben wir die geschickte und angemessene Behand-
lung des Instrumentes von Seilen des Künstlers rühm-
lichst zu erwähnen, der sich in seinem Spiele zwar nicht

durch eine eminente Fertigkeit, aber durch Reinheit, Prä-
cision nnd Bündigkeit auszeichnete, — eioiger unbedeu-
tenden Störungen nicht zu gedenken. Zum Zwecke der
Ausführung der oben genannten Composilionen halte der
Concerlgeber das sow ohl in Hinsicht anf Vollständigkeit,

als auch auf Reinbeil nnd Wohlklang ausgezeichnetste

Orgelwerk gewählt, welches Cassel besitzt. So wenig
wir auch im Allgemeinen den musikalischen Arrangements
und vorzugsweise denen für die Orgel das Wort zu re-

den vermögen, so geben wir doch gern zu, dass derglei-

chen Bemühungen nicht minder, als der Vortrag wirkli-

cher Orgelcompositionen, häufige Abwechselung und ein-

sichtsvolle Wahl in der Mischung der Register erhei-

schen, weil Tooslücke, welche nicht ursprünglich für die

Orgel gedacht sind, bei ihrem claviermäsäigen, aphoristi-

schen, nicht ächt kirchlichen Cbaracter nur aof diese

Weise erträglich werden. Wir haben ia dieser Hinsicht

den wirklich künstlerischen Tact des schätzbaren Orga-
nisten anzuerkennen, der bei der erwähnten Mischung
und Abwechselung der Register stets darauf bedacht war,
sowohl das der Orgel Fremde hierdurch dem Instrumente

so viel als möglich zu aecommodircu, als sich auch von
! jeder solchen Mischung und Abwechselung fern zu hal-

ten, welche die Natur der Orgel bitte wirklich verletzen

oder gar entstellen können. Es möchte aber auch nicht

leicht die Verletzung der Natur irgend eine« andern In-

strumentes durch den Vortrag angeeigneter Coapositio-

nen so empfindlich und dauernd auf das Gcmülh wirken,

als die der Orgel. Es ist wahr, auch die g^rüsste Orcbe-
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dringlichkeit des Effect« es diesem der Verehrung nnd

Anbetung des Höchsten ausschliesslich geweihten Instru-

mente gleich zu tbun. Aber kein Instrument fordert unse-

rer Meinung nach auch von dem Componisten so unbe-

dingt ein Festhallen am strengen Style, wie die Orgel.

Hoffend , dass künftige derartige Prodocliooen von der

nämlichen Theilnahmc, wie die dermalige, begleitet sein

werden, sehen wir denselben in der Voraussetzung mit

Vergnügen entgegen, dass sie sieb durch vollkommen ge-

eignete Wahl der Tonstücke und eine diesen möglichst

entsprechende Ausführung auszeichnen.

(Uescblms folgt.)

Leipzig, den 1. October 1844. In den sieben Wo-
chen, welche nunmebr seil Wiedereröffnung unseres Siadl-

thealers verflossen sind, wurden uns von der neuen Di-

rection sechs Opern : Don Juan, Die Zauberflöle, Otello,

Norma, Der Schöffe von Paris von H. Dorn, und Mara

von J. Xetser, nnd in ihnen ziemlich die sämmlliehen

engagirten Singer vorgeführt. Der Aufführung des Don
Juan gebührt unstreitig darunter der Preis; sie war im
Ganzen, wie im Einzelnen, eine gelungene zn nennen.

Kraul. Mayer zeigte in der Partie der Donna Anna eine,

wenn auch nicht gerade sehr volle und grandiose , doch

höchst angenehme uud biegsame Stimme, die in den ef-

fectvollen und mehr dramatischen Stellen eines genügen-

den Grades von Stärke und Feuer fähig ist; nament-

lich erwarb sie sich durch ihre solide Gesangbildung und

durch den angemessenen, edlen Vortrag, der von richti-

gem musikalischen Sinne und von sorgfältigen Studien

zeugt, die vollste Anerkennung. Weniger zwar konnte

Fräul. Steydler als Donna Elvira genügen; denn ihren

an sich wohl nicht geringen Tonmitleln scheint es noch

an der nölbigen Freiheil und Festigkeit zu fehlen; die

Stimme spricht nicht leicht an, sie trägt die Töne nicht

ungezwungen, und darunter leidet natürlich Coloratur nicht

minder, als der ruhige Vortrag. Andererseils dürfte frei-

lich das erste Auftreten des Fräul. Steydler gerade in

der Partie der Donna Elvira noch keinen festen Maass-

slab für ihre Leistungen geben, einmal weil diese Partie

in den Soli's voll von Schwierigkeiten , die nur eine

durchgebildete Künstlerin völlig zu überwinden vermag,

ist and deshalb auch selten dankbar erscheint, und dann,

weil Fräul. Steydler, die erst vor Kurzem die Bühne
betreten haben soll, bei diesem ihrem ersten Debüt vor

unserem Publicum mit sichtbarer Aengstlichkeit zu käm-
pfen halte. Zerline fand in Frau Backmann geb. Gän-
ther eine uns schon bekannte liebliche Repräsentantin,

die in Spiel nnd Gesang gerade in dieser Rolle nicht leicht

fibertroffen werden wird. Herrn Eicke's Stimme hat- seit

seiner mehrjährigen Abwesenheit von Leipzig niebl merk-
lieb verloren ; die lieferen und mittleren Töne sind sebön
and voll, and seine Höhe entbehrte schon früher des bel-

len Klanges ; nur sebeiut er jetzt denselben durch eine

leidige Manier, mit der er den Ton bervorstösst , eine

beilere Färbung geben zu wollen, möchte aber dadurch
dem Eindrucke, den sein übrigens geler Gesang hervor-

bringt, nur schaden. Als Don Juan fand er auch durch

gewandtes Spiel verdienten Beifall. In Herrn Widemann -

I Don Oltavio — lernten wir einen sehr braven Singer

|
kennen. Schon sein Organ bezeichnet seine Stimme als

j

eine natürliche, nicht durch Kunst in die Höbe geschraubte

Tenorstimme; dazu ein edles und schönes Porlament,

I gute Tonerzeugang und Aussprache , und vor Allem die

> Mässigung und Ruhe, wir möchten sagen die Anspruch-

losigkeit, mit der er bei aller Lebendigkeit des Ausdrucks

besonders die herrlichen Arien seiner Partie vortrug,

welche wir von anderen Sangern nur zu oft entweder
1 kalt und ermüdend, oder durch ganz heterogene Hilfsmil-

i
lel verpfuscht haben singen hören, — dies Alles gewann
ihm die Herzen der Hörer und häufigen Applaus. Der

Leporello des Herrn Ulram (früher in Wien und Grätz)

war nicht der gewöhnliche Pagliasso, sondern, was er

sein soll, der feine verschmitzte, nur durch die Rolle,

welche er bei den Abenteuern seines Herrn spielt, ko-

mische Diener, und wurde mit volltöoender starker, nur

hier und da wobl zu wenig parlanier Stimme, gut vor-

getragen. Herr Pögner sang den Gouverneur, wie im«

J

mer, sehr brav, Herr Bickert den Masello genügend.

Die Ensembles und das Finale gingen exaet nnd rund,

und namentlich machte der Chor eine gute nnd volle

Wirkung, wie denn überhaupl das Ganze von Herrn

Lortsing, der von der Oper und dem Lustspiele ganz zu-
' rückgetrelen ist und mit Herrn Jos. Netzer in die musi-

kalische Leitung sich tbeill (warum und woher beide Her-

ren den etwas pompös klingenden Titel: Capeltmeister

angenommen haben, hat Referent noch nicht erfahren kön-

nen), tüchtig nnd sicher dirigirt wurde.

Einen nicht minder günstigen Eindruck machte die

Aufführung der „Zauberflöle" am 20. und 23. August

I nnd 26. September. Auch hier zeichneten sieb vor Allen
I Fräulein Mayer als Pamina und Herr IVidemann als Ta-

mino höchst vorteilhaft aus. Zur wahren Freude hat es

uns und gewiss Jedem gereicht, der eine gute Oper mit

anderen Intentionen besucht, als nur um sich zur Erho-

lung einmal vormusiciren zu lassen , dass der Vortrag

\
Beider das richtige Erkennen des hoben und classiseben

Werthes, den diese alle Musik für alle Zeiten bewahrt,

und das Streben, die ursprüngliche Würde der Coroposi-

|
lion treu wiederzugeben , an den Tag legte. Das war
wirklich Mozart, den wir hörten; er wurde nicht durch

:
moderne Auffassung und Reprödoction dem jetzigen Aller-

wellsgesehmicke aecommodirt. Beide Künstler widerslan-

den siegreich der Versuchung, die brillanten Seiten ihres

Talents glänzen zu lassen ; sie brachten vielmehr mit

unverkennbarem ächten Kunstsinne in dieser Beziehung

das lobenswerlhe Opfer der Selbstverleugnung, zn dem

I

man beut zu Tage bei den Sängern selten Lust und Ent-

,

schlnss verspürt. So wurde , cm nur ein Beispiel anzu-

rühren, von Prful. Mayer das Duetts „Bei Männern,
welche Liebe fühlen" so anspruchlos und lieblieh gesun-

|
gen, dass dieses Stück durch ihren Vortrag einen neuen

I

Reiz, — Hesse es die Trivialität des dazu gehörigen Tex-
tes zn, so mochten wir sagen : einen poetiseben Zog —
bekam , der nur wohlthuend wirken konnte. Dass die

Königin der Nacht der Fräul. Steydler auch diesmal we-
niger ansprach, lag wobl abermals zum Tbeil an der gros-

sen Schwierigkeit, welche die Passagen nnd die anhal-

tend höbe Tonlage dieser Partie bieten; denn nur eine
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geübte Bravoursängerin — und das ist Fräul. Steydler

noch keineswegs— vermag den Ansprüchen vollkommen
zu genügen, welche hier an Kraft und Volubililäl der

Stimme gemacht sind. Den Sarastro sang Herr Kindcr~
mann mit seiner schönen und sonoren Stimme, der nur
hier und da die leichte Ansprache in den tiefsten Tönen
zu mangeln schien, sehr gut, und auch Herr Eide, den
wir zum ersten Male in einer komischen Rolle, der des Pa-
pageno, hörten, füllte seine Stelle genügend aus. Die Par-

tieen der drei Damen wurden sicher und gut, die der
Genien von Anfängerinnen, mithin freilich noch nicht be-

friedigend, ausgeführt.

Im Olello von Rostini zeigte sich am 27. August
in der Titelrulle Herr Klein als ein feuriger Sänger von
kräftiger, namentlich sehr umfangreicher Stimme. Doch
scheint uns letzlere, da die Höbe zu sehr forcirt klang,

wenn es ihr gleich auch da nicht an Kraft gebrach, sich

mehr zum Bariton zu neigen. Leicht möglich aber auch,

dass der Vortrag Herrn Klein s uns zu dieser Annatime

verleilet; denn die vom Coopooislen allerdings fast durch-

gehends in die Partie des Olello gelegte Leidenschaft

wurde von Herrn Klein dergestalt auf die Spitze gelrie-

ben, dass die Töne, namentlich eben die höheren, an ih-

rer Nalüilichkeit verloren, spitz und sebarf wurden und
oft gar nicht mehr Gesang zu hören gaben. Der Sän-

ger, der die , wenn auch hier und da von der Silualion

gebotene, Leidenschaft des Spiels durch die des Gesanges
zu überbieten und dadurch vielleicht den freilich in sol-

chen Fallen selten ausbleibenden lauten Beifall der Menge
sich zu erringen strebt, beeinträchtigt nur zu oft durch

solche falsche Politik die wahre Wirkung seiner Natur-

gaben und somit auch den kuns tierischen Werlh seiner

Leistungen. Als ein mindestens sehr gewagtes Unterneh-

men muss Referent es bezeichnen , dass Präul. Sleydter

die Desdemona übernommen hatte. Es fehlt ihr geradezu

an Allem, was zu dieser Partie erfordert wird; in Bra-

vour, Geläufigkeit, dramatischem Vortrag und Spiel ist

sie noch zu sehr Anfängerin , als dass ihre Darstellung

nur einigermaassen bälle befriedigen können. Wo noch

mit Rouladen, Porlamcnt, musikalischem Ausdrucke und
freier Bewegung auf der Bühne gekämpft werden muss,

da kann der Versuch, eine solche Partie vorzuführen,

nicht leicht glücken. Herr Widemattn zeigte als Rodrigo,

dass er auch moderne Musik zu singen vermag, und trug

namentlich seine Arie, so wie das Duett mit Jago (Herrn

Eicke, der seiner Stimme in der Höhe wieder Gewalt
anlhat) schön vor.

Am 5. und 9. September kam Norma zur Auffüh-

rung mit folgender Besetzung: Norma — Fräul. Mayer;
Adalgisa — Fräul. fVertmüller; Sever — Herr Leh-
mann ; Orovist — Herr Kindermann. So sehr auch Re-

ferent aus den bisherigen Darstellungen der Fräul. Mayer
die Uebcrzeugung gewonnen halte, dass sie nicht nur
eine in seltenem Grade begabte Sängerin sei, sondern
dass ihre geislreiche Auffassung, ihrPleiss und ihr treff-

licher musikalischer Sinn sie auch in der Thal zur wah-
ren Künstlerin machen, so konnte er sich doch nicht ver-

hehlen, dass von der Ausführung der Norma zum Tbeile

die feste Begründung des Unheils über dieselbe abhän-

gen müsse; denn abgesehen, von dem Wertbe, den man

je nach der eigenen Geschmacksrichtung dieser, wie über-

haupt der neu - italienischen Musik beizulegen geneigt sein

mag. ist der Genre der Norma von dem Mozart sehen,

in welchem wir bis dahiu Präul. Mayer nur hörten, so

verschieden, dass dadurch die Vielseitigkeit der Sängerin

offenbar in Frage gestellt war. Referent war fürwahr be-

!

sorgt, der solide Sinn der genannten Sängerin möchte der

modernen Bravour der Be/linf$tben Compositum Zuge-

|

ständnisse. zu machen Bedenken tragen und dadurch sich

den Vorwurf der Einseitigkeit und bei einem überall gros-

sen Tbeile des Publicums , welcher Beltinfs Tönen mit

Kunslbegeislerung lauscht, den Verdacht einer über das

Alltägliche nicht erhabenen Gesangesbildung zuziehen.

Aber Fräul. Mayer bat diese Besorgnisse glänzend zun;

Schweigen gebracht. Sie sang die angreifende und durch

|

das in ihr hervortretende dramatische Element schwie-

rige Partie mit der ihr eigenen Würde, grossartig, ge-

wandt und mit zu bewundernder Kraft, und entsprach

daneben durch ein angemessenes und verständiges Spiel

l

gewiss allen Anforderungen. Dass, wie wir schon früher

erwähnten , ihre Stimme in der Höbe nicht die erschüt-

ternde Fülle besitzt, welche zu entwickeln gerade die

Norma so oft Gelegenheit bietet, tbal dem Eindrucke kei-

1 nen Abbruch. Der Kern des Tones ist bei Fräul. Mayer
edel und kräftig, ibre Auffassung und Darstellung wahr,
und das ersetzt leicht den Effect, den massenhafte Klänge

I

hervorbringen können. — Herr Lehmann, abermals ein

erster Tenor unserer Bühne, hat rücksichtlich seiner

Stimme wohl mehr Vergangenheit für sich, als Zukunft

vor sich; die tiefen und mittleren Töne sind ziemlich

ohne Klang, die Hobe forcirt, doch erreicht er in letzte-

rer mitunter einen nicht üblen Effect, den er freilich,

wie es scheint, sehr oft benutzt und dagegen tiefer lie-

gende Stellen seiner Partie, um jene desto mehr zu he-

ben, absichtlich fallen lässl oder in den Schatten stellt. —
Fräul. Wertmüller ist zwar noch eine Anfängerin, aber

i mit schönen Gesangmitteln begabt, und wenn sie die Un-

gezwungenheit im Vortrage und Geläufigkeit der Stimme

erlangt haben wird, die grössere Partieen erfordern, lässt

sich Erfreuliches von ihr hoffen. — Herrn Kindermann'*

Darstellung war in jeder Beziehung höchst befriedigend,

die Chöre gut ausgeführt; rücksichllich der Direction

möchten wir nur das bäuGgc Uebereilen der Tempi in

einzelnen Nummern der Oper tadeln.

(Beseblnst rolff t.)

Feuilleton.
Eisern Briefe Danjou't in der Ravoe et Gatetie mniieale de

Pari* zahl«« liegt di« Rirehenmmik in Belgien sehr In Argen.

Triviale und altfränkische Stöcke voa geschmacklosen Tanselzera

des vorigen Jabrhooderti werden ve* eioem der Zahl wie d«r Tüch-

tigkeit nach «ehr schwachen Chore abgeleiert. Kommt eioaoal ein

gediegenere* Stack aainabmsweian aar AotTiiarnng, so wird et voa

den Organisten anf eiae entsetzliche Weite mit modernen Gangen,

Lünten, Trillern n. dergl. verbrämt ond eaUteUl. Die Regierung

bat unter Andern den Bisehofen ein Te Demo von Gatporä (oder

Jaipar) ans Lattich tor Anführung eficiell anempfohlen . welche«

eiae höchst schwache, geist- und gedankenlos« Sehiilerarvail ge-

nannt wird. — Als rühmliche Ausnahmen voa jener Regel werdaa

Ladmu, Organist, ond Snll, Caaeltneiiter aa der St. GadnU-
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Kirebe 1« BiÜMal, berroreehebee ; ferner SlrobeOo, OrgaaUt aa

Teuraay, Abt Ärfjiür ebendeMlbet, Abt Jtrutm tu Lünzen.

fa Mexiko b«l nto «ioe Beek»hmun«;s».cftbe SitU, Beine Be-

gelitereag fir Schauspieler oder Sieger an dea Tag aa legea. Et
werden ihnen nämlich Norbeerkriaia. dickt nit Oaxai (eieer Gold-

roüaia vaa aagefahr 35 Tblr. aa Wertb) beielst, öffentlich aar

der Hiiboe fiberreiebt.

Dar Jüeg»t aa Carlabad reraterbene W. A. Motort bat »eine

koitbare Bikliotbek (MaalkaUee oad Bäcker) tkails den Mourt-
eam ia Saltborf, Lheili »eisern Sebiitar kratt Pturr »erairbi.

Ei *iad aaur Anderem tack gegen kunderl Briefe aelae« Vatera

darunter.

Benag Maxiatiliea »an Baiera bat de« CanallmeUier beiat

deulaebea Tkeater ia Triaet, /. ff. Stuekenichmidt aa* Bremen,
rdr eise ihm gewidmete bei Aibl ia Miaebaa erarkieaeaa Compe-
litiea nod für «ia grs»»e* Inilroaeatalwrrk im Maaaaeriat die

rroaae »ilkeroe Medaille überreichen laiaea.

Prof. /Pirtimann in Berlia ist mit AaafBbreag der Sieutn
beschäftig!, welche das Prosreniam dci oonrn Opernhauses daselbst

aekaiickeo »ollen. Dieier Statnan »iad acht aa der Zakl. Dia
Beitteo derselben »tellea Gefühle oad gel (tige ßigensrbaftcn dar,

wrleke aaf der litibae besonder» wirk.»»!» »iad. — Wie e» jattt

kaiaat, wird da» Opernkan* im Deermber d. 1. eräanet »erden,
nad iwar mit einen Fe»l*piel voa Jfeyerkeer, wasa Tisek uad
RtlUtab daa Text geliefert kakea.

Ankündigungen.

a. e.

:

ia Leipiif eieeMat aa« 10

Faatailie w Um?* . Opera de Herold poar

Pianoforte. Op. 83.

Bei Körner ia Erfurt erschein! ia» Laafe dea

Theoretisch - praktische Organistenschulc.

Enthaltend die vollständige Harmonielehre nebal ihrer An-

wendung auf die Composition der gebräuchlichen

OrgeUtücke.

Für Lehrer und zum Selbstunterrichte, imbeiondereßhr
Seminaruten und Präparanden.

Vaa

a#. G. Töpfer,
der Mnxik au groasberxoglicken Seminar so Weimar nad

Orgaaiak-a an der Sudlkirche daaelbat.

eis bis zum Erscheinen: 1'/, Tblr.

Mit Eigeulhumsrecht encheinen bei ua»t

Zur MükMlü-Mtut,
VlruvtrmpB, II., Soarenir d'Ameriejae. Yaakce doodle. Va-

riation» bnrlemrue« poar Violaa »tcc Qual, an Pinna. Op. 17.

Krrb», C, «I vierstimmige Mamierjjemngc in Stimmen nad
Partitur. Op. 108.

Faataaie an» Norm» für Pianoforte. Op. 196.

Iilplatsitr» C, 3 Caprice» poar Vialoa »cul. Op. 99.

.Yaeh der MickmtUt - Mraxr i

Crmaner« «I. B., Sebnle der Fingerfertigkeit ia 100 progres-

siven Klinten. Op. tOO.
Meebaaik dea gediegenen Punkten in 94 Snlon-Elnden

cUnuacben Styl» aur Bildung des Geschmack». Op. 101.

ILallalt, Tai., Sinfonie de Piaaa. Gr. Saaate en 4 partiea.

Wlllmrrs, R., S M.sourfca» paar Pinna. Op. 14.

Hreba, C, Schale der Geläufigkeit für de« Gesang in 12 Sol-

feggien. Op. 130.
8pohr, la», Fantasie aber Thema'» von Mandel and Abt Vug-
ler far Pinn« (oder liarfe) aad Vialiac eaneert. Op. 118.

Vleuxtempa, afi., Neman. Fantaiaie aar la 4"* Corde paar
Vinton avee. Orekeetre aa Piano. Op. 10.
— — ß Etudee de Concert pour \

r

iolon avec Piaao. Op. 10.

ftrhuhertli «V C I« Hamburg, Lcipiig and Newyark.

JVette Musikalien,
welche so eben im Verlage der h. b. Haf-Koo.t- aad
licnhaaduaag toa Pletr* «lernet«! qata. Carlo ia Wiaa
erschiene« lind i

Choteh, F. TLo, Anthologie maaieala - M«.ik.li.che Blumen-
leae. Punlaieeea brillanle« paar le Piaaa. Cak. 10. Braaai , da
J. Verdi. Oea». 08. 1 FlT

De^Jmxrt. F., Capriec aar la BarearaBe „Dom Scba*üen " de
Doa.aetti. paar le Plana. Oenr. 33. 48 Kr.

Heaaael», A., Frübii»i;»lied far da» Piaaaforte allein. 18«

Werk. 1 Fl.

lAullasW, Tb.) Parnpbraae» paar le Piano de» Molif» faroria

dea OpeVa». fi». 8. Air de l'Opera : La Sonnnmbata de V. Bel-

Bai. Na. 6. CanUlene de l'Opira Bealriae di Teada de V. Bel-

Kni. k 48 Kr.

Ii5wc, C% Der Mohren/ünt. Drei Balladen rem Freiligratb, mit

'

Begleilaag dea Pianoforte. 07* Werk. 1 Fl. 13 Kr.
— — IKewIben einacla. Na. I bla 3. 1 Fl. 30 Kr.

P»ne>fl»<», M. , Bomnnce da i'Opcra: Dom Sckaatien da C.
Daaiaelti. tranicritc poar le Violoa aree Aecompagncmrnl de
Piano. Oenr. 81. 48 Kr.

Plrlaher«. F., Octaten- Emde für daa Pfle. II' Werk. 30 Kr.
Plarhy, Bonbonniere moaiealr. Melodie» (atoritea traaa-

crile» poor le Piano. Oene. 07. Cab. 0. Bamaae« de 1'OprVoi

(iuido et Giacrra, da F. Halery tariee. Cab. 7. Amuiemcnt an»

dea Motifa de l'Opera: Eraa »i, de J. Verdi, k 30 Kr.
Relsalarer, C (l. t Oeokat dn daran? Lied fnr eine Siag-

»timmc mit Begleitang de» Piaaaforte. 30 Kr.

ftctltanei't) I'ranr., Trinklied Ar eiae Siogslimme u Chor
mit Begleitung de» Pianoforte. Naebgetaaieaes Werk. 18 Ii».

THmlbrr*«;. H„ Tbcn« aricinal rt Ktuilc lAranll) tranaeriu) p.
le Vialoa »enl par Leon de Sl. Lubin. 30 Kr.

— — Le» m^me» , tranaeriu pour Yiolon et Piano par Leo« de
St. Labia. 48 Kr.

Neue Pianoforte - VomposiHonen.
Bei F. F~ C. Leaakart in Bre.lan eraebieaen and

durch jede Muaibaliea . aad Hucbhandlnng an bexiebeo :

I, F., Mnanre arec Introdnctlon et Coda poar le

lediea k Mr. «f. Lmhuwdif). 7t Sgr.

1, MftiiM «V i« d*nt,. Troi, Ma:mrn pour
8 Sgr.

Ersmmnn, A., , «rfo/m»> ImVmUi poar le Phsoforte aar nn
theme de l'Opera Serena de Bellini. 18 Sgr.

Heataiaahel, C, Grmdr Fmdmimt Mlimmm ponr la Pianoforte
aar d*am aanmcasnj (dediee k Mr. Fr. LmA. Op. 30. 1 Riblr.

.V«*unl/<>ke vtntehenJc Csmnatiftanea «tnaf »cAaat »aa» aemAa/-
(rn r^tWnatrn tfftnäkh vorgetragen worden und hotten WcA der
gwutigftrn Aufnahme tu erfreuen.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unler deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 9*- October. M 41. 1844.

Inhalt« Poftcaoerrt d«t Daamotikvereisc* und] Maiartettaa sa Salibarg, zur Kriaaemag an die Katbüllnag des Mozarideoknalei. —
HatkritkUn : Au» Leipzig. (Beacblau.) Aot Cassel. (BeichU*«.) — FetulUtoH. — An

Festconcert des Dommusikvcreincs und Mo-
zartrums zu Salzburg, zur Erinnerung an

die Enthüllung des Mozartdenkmales.

oes .Mozarteums mit der regen Ibi

der Pflege und Förderung der Kun
terländische Anstalt verdient, und
der verdientesten Anerkennung, w

Ich verfolge von seiner Entstehung an die Schritte
des Mozarteums mit der regen Tbeilnahme, die jede mit

Kunst sieb befassende va-

erfulle pur die Pflicht

wenn ich in diesem Cen-
tral blatte für alle Musikinteressen das Resolut des am
5. September d. J. veranstalteten Fe&tconcerles mit eini-

gen ISebenbemerkungen zur allgemeinen Kennlniss bringe.

Es war in der Tbat ein so erfreuliches, dass sieb nnn
mit aller Sicherheit behaupten lässt, dieses in der voll-

sten Entwickdung begriffene Institut werde nicht nur
für Salzburg selbst eine neoe Aera in der Tonkunst, son-

dern für Deutschland überhaupt eine permanente Pflanz-

schute für tüchtig gebildete Tonkünstler in seiner fortge-

setzten Wirksamkeit begründen. Von welcher Wichtig-
keit aber die Heranbildung gründlich und deutsch ge-

schulter Musiker für die vaterländische Kunst sein mues,
leuchtet hei dem Mangel an derlei umfassenden Lehran-
stalten von selbst ein. Das mit dem Dommusikvereine
verbundene Mozarteum besteht erst kaum drei Jahre, und
seboo sitzen Zöglinge ausübend in den Reiben der an
demselben angestellten Mnsiker nnd Professoren. Welch
ein überraschender Erfolg! nnd wie nutzbringend kann
sich unter ähnlieben progressiven Verhältnissen erst die

Zukunft gestalten I — Das Festconcert zerfiel in zwei
Abteilungen , jede sieben Nuramern entballend, wovon
die erste Mos ans Compositionen Mozart's, die andere,

von Local- nnd mnsikfesllichea Verhältnissen bedingt, ans
Compositionen moderner Meister und Virtuosenleisluogen

bestand. Das Orchester, sechzig bis siebensig Köpfe stark,

führte die Cdur- Symphonie mit der Schlussfuge von Jf*o-

aart nnd die Ouvertüre aus der Oper „Die Feuenmühle"
von Reissiger auf. Der Fortschritt dieses noch jungen
Musikkörpers, der ans den ehemaligen fundationsmässi-

gen Choroiusikern der dem Dommusikvereine beigetrete-

nen vierzehn Kirchen und den angestellten Mozarteums-
professoren gebildet wurde , ist wirklich überraschend,
namentlich wirken zuweilen die ersten Violinen und die

Harmonie mit der grössten Reinheit und Delicalesse. We-
niger gut sind die Bässe. Besonderes Loh verdieuten das

Adagio und die Menuett der Symphonie
,

gleich wie der

Zusammentritt der Motive und ihre Verflechtung im letz-

ten Salze deutlich und sieher, der Accent voll nnd rich-

tig waren. Ein Concerlino Tür die Oboe über ein Thema
aus „Don Juan" von Griebel, vorgetragen von dem als

Professor dieses Instrumentes angestellten Herrn Jelinek,

erwarb sieb, den gerechtesten Beifall. Seine Behaudlung

muss vorzüglich genannt werden. Der Ton verliert alles

Scharfe, Näselnde, Schnatternde, ist mild, klar, fest und

selbst in den höchsten Chorden sieher; dabei besitzt er

viele und höchst deutliche Fertigkeit, nnd einen grössten-

theils reinen, geschmackvollen Vortrag. Zu wünschen
wäre eine grössere Geltendmachung des Porlamento. Ich

räume diesem Concertisten schon jetzt, da er sich noch

wenig in MusikhauptsUdten umgesehen, einen Ehrenplatz

unter den auf diesem schwierigen Instrumente mir bekannt

gewordenen Solospielern ein. Beiläufig gesagt, besitzt der

Dom musikverein und das Mozarteum noch mehrere schätz-

bare Virtuosen, von welchen ich beispielsweise nur Herrn

Plainer auf der Violine und Herrn Heinrieh auf dem Fa-

gott anführe. — Von fremden Künstlern bekamen wir

Kraul. Deybeck vom Hoftbeater zu München und Fräul.

Achilles von ebendaher z« hören. Erstem trug Arien

aus „Cosi fan lulle" nnd „Robert der Teufel," Letztere

aus „Nozze di Figaro" und Donisettts ,,Buon del monte"
vor; gemeinschaftlich sangen sie zwei Soprandueüe aus

„Titus" und „Jessonda." Beide Sängerinnen gehören zn

den Wenigen, welche der Öffentlichen, vom Vereine er-

gangenen Einladung folgten. Sie kamen nnd sangen, folg'

lieb war es nur eine Erwiderung ihrer Aufmerksamkeit,

wenn man ihrer Wahl keine Strenge entgegenstellte.

Fassle übrigens das Mozarteum bei künftigen Festconcer-

ten den Entschluss, Mos Mosart'scht Musik aufzufüh-

ren, so wäre es zweckdienlich, bei Gelegeaheit der dies-

falligen Bekanntmachungen in der Folge eine auf diesen

Gegenstand sieh besiebende Anmerkung beizufügen. Fräul.

Drybeck ist eine mit guten Mitteltonen ausgestaltete brave

Sopransaogerin , die durch Verständnis* und Routine Das

ersetzt, was ihr an Frische und Höbe des Ürganes man-

gelt. Sie kennt ihre Aufgabe, weiss ihre Mittel mit den-

selben in Einklang zu bringen und versteht zu singen.

Bei Fräul. Achilles, die dem Vernehmen nach der Kunst

nur im Privatleben angehört, ist es ein Anderes. Diese

Sängerin ist im Besitze einer vollen, kräftigen, dabei wei-

chen, den zartesten Tonscbaltirungen sich fügenden So-

pranglimme von bedeutendem und gleicbmässig klingen-

dem Umfange; doch wenn gleich der Einfluss einer gu-

41
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len Schule unverkennbar ist, so fehlt diesem wirklich

trefflichen Organe derzeit dennoch jener declantatorische

Schwung
,
jene» imponirende l'eberwältigen des Stoffe»,

die »ich nur als das Resultat der eigentlichen, sich selbst

bewussten Küasllerschaft gellend machen, Präol. Aekilltt

bat in ihrem Gesänge zuweilen Anflüge von Großartig-

keit, allein sie könnte zwischen der heroischen Neben-
bedeutung ihres Namens und den Wirkungen ihrer so
allen pathetischen Elevationen geeigneten Stimme doch

noch eine weil grössere Analogie herstellen. Uebrigens

ist bei beiden braven Singerinnen die Coloratnr nicht

vorwaltend, folglich ihre Rieblung — weil nun einmal

die Hunstterminologie diese beiden allernireuden Bezeich-

nungen festgestellt bat — eine dramatische. Der Aus-

druck war ein den verschiedenen Stylen gut an gepassier,

nur bemerkte ich eine vorherrschende Neigung zum Zie-

hen der Tempi, wie es scheint, eine Eigentümlichkeit

der Münchner Tbeaterscbule überhaupt, da mir dieser

Umstand auch schon bei anderen dortigen Sängern aufge-

fallen. Es entspringt dies aus einer orthodoxen Ausle-

gung der Schon lieitsregel, wodurch eben so sehr der me-
lodische Fortfluss gehemmt, als die Kraft des Sängers bis

cur Ermüdung angestrengt wird. — Die Bassarie mit Chor i

„0 Isis" aus der „ Zauberßöle " gab uns Gelegenheit,

den mit einer guten, umfangsreieben Stimme begabten

Bassisten des Oommusikvereins und Mozarteums kennen
sa lernen, dessen Organ vorzüglich in der Kirche von
guler Wirkung sein muss. Die Poesie dieses hebren Prie-

stergesanges wiederzugeben, kann nnr böber gebildeten

Sängern zugemntbel werden ; es muss Weibe in jedem
Tone liegen. Herr Pichler trug übrigens seine Arie wür-
dig vor, könnte jedoch bei einer geschlosseneren Mund-
stellung in einigeu Mitteltönen ond bei Vermeidung der

manierirten kurzen Schleifungen in aufwärt* schreiten-

den Intervallen mehr Sonoritit ond einen reineren Vor-
trag erzielen. — Herr v. Albett, ein geschätzter Dilet-

tsnl, brachte selbstcompooirte Variationen für die Violine

über «in Originalthcma. Sein Ton ist schön, vibrirend

und wirkt besonders im Piano legato lieblich. Er entwi-

ckelte namentlich im Cantabile Deutlichkeit, Exactheit
und schöne Bogenführung, doch schien etwas zn viel Ab-
sicbtlicbkeit in dessen Vortrag zu liegen, wodurch der
künstlerischen Gestaltung Abbrach gethan wurde. Der Styl

des Spieles sowohl als der Composilion ist ein aus der
aulepaganini'scben Schule stammender, dem, unpassend ge-

nug, einige modern gewordene Paganinfttht Spielereien

eingepflanzt siud. Jeder Styl kann von guter Wirkung
sein, wenn er in seiner Eigenlhümlicbkeit auch nnr voll-

endet ist und vor fremdartigen Einmischungen bewahrt
wird, woraus immer nur Unentscbiedenbeit und Halbheit

entstehen mos». Jedenfalls behauptete sich dieser Solist,

der rücksichüieb der Mechanik besonders mit den älteren

Bravournguren wohlvertraut ist, ehrenvoll. Auch einen
jungen Pianisten aus Prag Namens Kuhn, Schüler Torna-
tckek'i, lernte ieb in diesem Concerte kennen, der auf
einer Reise naeb Paris begriffen ist, etwa ein Jahr in

einem Dorfe im Salzburgiseben eifrigen Seihstudien in

Spiel und Composilion oblag, und kurz zuvor in Linz,
Ischl und Salzburg mit Betfall Concerte gab. Es frappirt

in unserer elavierverbexten Zeit wahrhaftig mebr, auf

einen schlechten, sIs auf einen guten Clsviervirtnosen zu

treffen, und ich lauge in Wien kaum mit dem Gedächt-

nisse ans, die Namen aUer neu auftauchenden, einheimi-

schen und auswärtigen , kindheitliehen und erwachsenen

Pianisten und Pianistinnen zu behalten, die durch ihr gu-

tes, oft vortreffliches Spiel Alle», nur nicht auffallen.

Herr Kuhn, obsebon eines musikalischen Asceten Schü-

ler, gebt den Weg , den die Mehrzahl der Ciavierspieler

einschlagt ; man kann denselben füglich den des Fleisches

nennen. Wenn es dieses Pianisten Hauptsächlicher Zweck
ist, der eleganten Welt zu gefallen und zu — erwerben,

so kann man mit ihm nicht einmal darüber rechten.

Vielleicht bildet sich ungeachtet dessen eine gewisse Ei-

genlhümlicbkeit erst in der Polge heraus. Er spielte zwei

kleinere Piecen von eigener Composilion, ganz im mo-
dernen Gewände , mit Reinheit , Nettigkeit , Zartheit und

Geläufigkeit. So viel icb aus diesen Proben benrtbeilen

konnte, zählt dieser gutgebildete Pianist weniger zu den

grossartigen , als zu den zierlichen Exeeulanlen auf die-

sem Allcrwellsinstromenle , ich möchte ihn daher seiner

ganzen Spielweisc wegen vor der Hand unter die soge-

nannten Damenspieler rangiren. — Zum Schlüsse des

manniehlaliig und interessant zusammengestellten Coucer-

tes wurde ßctthooen's herrliche Fantasie für Pianoforte

mit Chor und Orcbesterbegleitung gegeben , wobei zwar
Herr Kuhn die Solopartie discret und der zarten Compo-

silion angemessen vortrug, jedoch ein Unstern dem ,,finis

coronat opus" feindlich entgegentrat. Auf dem vom Or-

gelbauer und Instrumentmacher Moser zu Salzburg ver-

. fertigten Piano, das sieb neben seiner soliden Structur

und eleganten Form besonders durch einen lieblichen Ton
empfiehlt, wurden nämlich kurz vor der Produetion einige

Sailen aufgezogen, woraus gleich zu Anfange derselben

Verstimmung und alsbald Abspringen erfolgte. Nor die

Conlenance und Gewandtheit des Herrn Kuhn, der durch

Modificirung vieler Gesangesstellen und Passagen die in-

validen Claven geschickt zu umgeben wussle, machten es

möglich, dass dieses dermaassen leider etwas corrumpirte,

übrigens gut zusammengeüble Tonwerk glücklieb bis zu
Ende gespielt und das allgemeines Interesse erweckende

Peslconcert ohne besondere Störung beschlossen werden

koonle. — Obiger Moser ist so eben mit der Aufstel-

lung einer von ihm verfertigten grossen Orgel io der

Domkirche beschäftigt, die znfolge des übereinstimmen-

den Unheils aller Sachverständigen, nach den bereits voll-

endeten Theilen zu schliessen, an Grossartigkeit, Slruc-

tnr, Disposition und Toncbaraeter zu den vorzüglichsten

Werken gehören soll. Ich hoffe über dasselbe setner Zeit

Ausführlicheres berichten zu können. — Die Chorkrärte,

welche bei diesem Peslconcerte in zwei Nummern, näm-
lich in dem türkischen Chore ans der „Enlfübrung aus

dem Serail," nnd in der Beeihoven'schto ,, Fantasie" ent-

wickelt wurden, gleich dem Orchester durch ausübende

Kunstfreunde nnd Mitglieder des Dommusikvereins nnd
Mozarlenms verstärkt, bewährten sieb ebenfalls ehrenvoll.

Sie tbeilen in der zunehmenden Uebereinstimmung, Fe-

stigkeit nnd Reinheit den Fortschritt, der in orchestraler

Beziehung gemacht wurde, wodurch einer der wesent-

lichsten Zwecke der Anstalt i ,,edlere, der heiligen Hand-

lung würdig entsprechende Ausführung der Kirchenmusik'*
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nicht wenig gefördert wird. Alle grösseren Kircbeo —
mit Ausnahme der bedculenden Prälalur zu St. Peter,

die sieb mit ihrer Capelle von dem musikalischen Pori-

schritte «ad den gemeinnützigen Zwecken absperrt —
haben sich in Berücksichtigung des schönen Zieles mit

ihren Stiftungen derselben angeschlossen, wodurch sie

eben eine ao breite Grundlage , umfassende Wirksamkeit
und vielseitige Rührigkeit gewann, wie sie wohl nur sei*

ten angetroffen werden. Sie stellt Künstler und Professo-

ren mit fixen Besoldungen an, erlbeilt Stipendien an Kaust*

stadirende, und Unterstützungen an verdienstvoll sieh

bewährende beimische Künstler, wie deren Willwen und
Waisen. Sie besorgt den musikalischen Gottesdienst von
fünfzehn Kirchen in stets veredelter Weise, führt die Mu-
seumaeoocerte aus, stellt die Tbeatermusik , veranstaltet

Concerte, soutenirl einen Männergesangverein, hält wö-
chentlich grössere und kleinere Musikübungen ab, kort
sie bildet in ihrem grossarligen Wirkungskreise ein kräf-

tiges Motiv für religiöse und profane, für classische und
Conversaiioosmusik, für Studium und Genuss, für Erwerb
und Kunsiliebhauerei, wobei sich ihre ganze weilausgrei-

fende Rührigkeit um — Mozart dreht, wie um ihre ei-

gene Achse. Er, der Unsterbliche, ist ihr Ideal, ihr Kunst-

Bort, ihr Banner, mit einem Worte das belebende Prin-

eip, das in allen Organen des vielartigen Körpers feurig

die Pulse beschwingt. Dass ein derartiges Institut nur
unter besonders günstigen Umständen sieb consütuiren

und gedeihen könne, versteht sich wobt von selbst Ein

Anderes ist eine unmittelbar vom Staate ausgehende Un-
ternehmung, wo die Hauptsache um den „nervus rerom"
von vorn berein wegfallt nnd die Kraft mit dem Wil-

len gleichbedeutend ist; ein Anderes eine solche, die,

wenn gleich unter dem gedeihlichen Schulze der Regie- i

rang , aus sich selbst hervorgehend , im edlen Eifer für

die gute Sache, in der eigenen Thalkraft, in der verstän-

digen Umsicht, wie in der öffentlichen Theiloabme die

Quellen ihres Bestehens nnd Wachsthumes suchen muss.

Hier wäebst das Verdienst mit der Schwierigkeit des Ge-

lingens, nnd hier eben kann ich nicht umbin, die Namen
dreier Männer zu nennen, die sich durch ihr eingreifen-

den, wenn gleich durch ihre Stellung verschiedenartiges

Wirken in den Annalen des Oommusikvereins und Mo~
xartenms ein bleibendes nnd ruhmwördiges Andenken ge-

E
-findet haben. Vor Allen der Protector desselben : Seine

minenz der Cardinal Fürst - Erzbischof zu Salzburg,

Friedrich Fürst von Schwarzenberg , unter dessen ver-

mittelndem Einflüsse nicht blos das Mozartdenkmal errich-

tet, die Gründung der Anstalt bewerkstelligt wurde, son-

dern der, ausgezeichnet an Güte, Menschenliebe wie in

der Forderung humaner und künstlerischer Zwecke, der-

selben in Gesinnung und That fortwährend seine liebe»

volle Aufmerksamkeit zuwendet, — der Seerelar and Ge-
scbäflsoberleiler des Vereines Dr. n. HiUeprandt , wel-

cher der ganzen Sache den ersten «od kräftigsten Impuls

nnd über dessen unablässiges , verdienstliche« Wir-
nnr Eine Stimme ist, — nnd der Capellmeister nnd

Direetor des Mozarteums Alois Taux, ein Mann, der alle

Eigenschaften einen Künstlers besitzt , um dem ihm an-
vertrauten Posten auf das Ehrenvollste zn entsprechen,

und der bereits im dritten Jahre des Bestehens dieser

Kunstanstalt Beweise geliefert bat, was ausgerichtet wer-
den könne, wenn mit einer gediegenen Kunstbildung sich

auch edle Begeisterung, unermüdeter Eifer und Energie

verbinden. Dabei flössl Taux nicht blos als Künstler, son-

dern auch als Mennch wahre Achtung ein; uro desto mehr
gebt bei den ihn Umgebenden mit der Liebe zur Sache

auch die zum Dirigenten Hand in Hand, und die Unver-
dnt.sseoheit der Geleitelen kommt um so förderlicher der

Einsicht , Strenge und Geduld des Leitenden entgegen.

Nur so sind die überraschenden Resultate erklärbar, die

sowohl im Forlgange des Unterrichts , als in execnliver

Beziehung sich ergeben. Taux als Dirigent erstrebt sicht-

lich jene höhere, ästhetische Vollendung des Vortrages,

die wir, ohne anmaassend zu sein, mit allem Rechte als

die Frücht unserer Zeil bezeichnen dürfen; ja, ohne ei-

gentlich noch die Ausgleichung der materiellen Kräfte voll-

ständig bewirkt zu haben, wusste er seinem Orchester

dennoch schon mehrere Cbaraclerzüge eines längere Zeit

zusammengeiibten , künstlerisch wirkenden Musikkörpers

zn verleiben. Was ihm vorzüglich gelang, ist die Her-

vorbringung eines trefflichen Piano. Wir wünschten das

Mezzoforle eben so ausgebildet zu sehen; es ist dies

gleichsam der Znsland der Behaglichkeit, während das

Piano und das Forle schon der tiefen Gefühlsinnigkeit

und leidenschaftlichen Bewegung adäquat, also fast entge-

gengesetzte I'uncte sind, die ihre Vermittlung fordern.

Auch in der Begleitung der Singstimme leistet sein Or-

chester sehr Anerkennenswertbes. Es war in diesem

Puncle höchst discret, und selbst Kleinigkeiten in den ßi-

tornellen fanden ihre delicate Ausführung. In Begleitungs-

stellen, wo das Solo einen leidenschaftlicheren Cbaracter

annimmt, hallen wir einen aualogeren Ausdruck dessel-

ben gewünscht. Iodessen sind diese Merkmale der höhe-

ren Vollendung für jetzt noch oiebt zu verlangen. Dass

aber dieses Orchester, fährt e« so fort, auf dem Wege
zur künstlerischen Freiheit und zwar durch die Bemü-

hungen beider Tbeile, des Leitenden nnd der Geleiteten,

begriffen sei, ja dass es sich, wenn die begonnene Re-

stanration vollständig ist, mit der Zeit den besten in

Deutschland wird beizählen lassen , wird jeder unbefan-

gene Beobachter nach den bereits abgelegten Proben ge-

wiss gern einräumen. Wir graluliren Beiden, dem Mo-

zarteum wie dem Capellmeister, zum gegenseitigen Be-

sitze, nnd wünschen, dass sie sich noch lange, dass sie

sich bleibend angehören. — Was übrigens noch zu ge-

schehen bat, nm das Mozarteum seinem Ideale immer

näher und näher zu rucken, wissen die eifrigen Leiter

desselben wobt am Besten. Nebst einigem Anderen scheint

uns ein höherer Gesangescurs, der Unterricht im Cla-

vierspiel, wie ein umfassenderer in der Composition zu

diesem Zwecke onerlässlicb. —
Diese schöne Erinnerungsfeier, zn der sieb im bril-

lant erleuchteten Theater eine zahlreiche Versammlung

festlich einfand, hätte bei einer besseren aeustiseben Wir-

kung an musikalischem Reize bedeutend gewinnen kön-

nen. Der geschlossene Saal, den die mit Musikern voll-

gepfropfte Bühne formirte, verschluckte mit seinen lei-

nenen Wänden einen guten Theil des Tones, anstatt ihn

verstärkt wiederzugeben; besonders litten die auf den

höheren Theilen des Gerüstes placirlen Instrumente dar. .
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anter. — Ein günstiger Zufall machte mich im Concerte

tarn Nachbarn der Schwägerin Mozarts, der WiUwe
Sophie Haiti, deren Gatte Capellmeister und Compositear

gewesen. Sie i«t eine Pran van 80 Jahren und gleicht

nicht nnr in den Gesichtszügen, sondern auch in der Bil-

dung des Hersens nad des Geistes ihrer verstorbenen

Schwester Constanze, deren Verlost, wie sie sagte, nicht

hinreichen durfte, ihr die letzten Tage ihres Lehens

schmerzlich zu machen, dem sich nun aueb der plötzliche

Tod ihres geliebten Neffen Wolfgang beigesellen musste,

nm ihre Leiden noch zn erhöhen. Diese würdige, allge-

mein geachtete Frau ist dermalen das einzige noch le-

bende Mitglied der Mosartschtn Familie in Salzburg. Sie

war so gefällig, mir Manches aus dem Leben Mozarts
zn erzählen, der in ihren Armen verschied, und ist wohl

znr Stunde noch die verlisslichile Biographin desselben,

da sie stets in seinem Hause lebte, und nach dem Tode

ihres Mannes, der mit dem Staatsrathe Kitten in einer

und derselben Stnnde mit Tod abging, nie wieder ihre

Schwester verliess. Ihr Dasein umfasst einen auch in ge-

wichtigen Kunstbeziebungen höchst merkwürdigen Zeil«

räum. Sie belauschte in ihrer Jugend die ersten Schwär-
mereien des jungen , glühenden Künstlerheraens für die

liebenswürdige Constanze, und horcht nun in den letz-

ten Dämmerungen ihrer Tage den Weiheklängen, die zur

Verherrlichung des unsterblich gewordenen Meisters em-
porrauschen. Das Mozarteum, dem sie mit rührenden Auf-

opferungen ihre Liebe widmet, hat sie zum Ebrenroit-

gliede ernannt. Noch lebt der ältere Sohn Mozarts, Carl,

als k. k. Staatsbeamter zu Mailand; geht dieser unver-

ehelicht mit Tode ab, so stirbt die Familie Moaart aus,

und es bleibt der Kunst allein die süsse Pflicht vorbe-

halten, diesen ihr und allen Gebildeten so theoreo Na-
men der spätesten Nachwelt zn überliefern. — Der all-

gemein geachtet gewesene, lebhaft betrauerte Wolfgang
Amadeus Mozart Sohn brachte den Dommusikverein nud
das Mozarteum testamentarisch in den Besitz seiner reich-

haltigen Musikaliensammlung, Handschriften und Mozart-
sehen Familiengemälde; unstreitig zu deren Aufbewah-
rung der würdigste Platz, dem ein günstiges Geschick

dereinst auch die Hofrath Andre'tehe Sammlung zuwen-
den möge. Nächst diesem werthvollen Zuwachse steht der

Anstalt zweifelsohne auch die Arquisition der Ton den
Beitrügen zur Errichtung des Mozartdenkmales erübrig-

ten Baarschafl vun circa 3000 Fl. bevor, die ebenfalls

nicht besser, als zur Förderung des uuler dem geistigen

Patronale des verewigten Meisters wirkenden Kanstiosli-

tntes, verwendet werden könnte.

Mozarts Standbild prangt nicht umsonst. Dies hat

der schöne künstlerische Erfolg des diesjährigen Festcon-

certes hinlänglich bewiesen. Die Errichtung der bronce-

nen Sutoe war für Salzburg's gesunkenen Musikzustand

nur das Symbol eines geistigen Erwachens, die Wieder-
belebung jenes edlen Tonelemenles. das einst in der Er-
scheinung Mozarts zn einer neuen Kunstsonne wurde,
deren Strahlen alle Welt durchdrangen. Der Verein ge-

deiht, die Kräfte treiben, es grünt die junge Eiche, die

Salzburg zur Zierde, Deutschlands Kunstcultur zur Freude

gereichen wird, wenn sie erst zum kräftigen Stamme ge-

worden Dazu bedarf es aber einer allgemeineren Theil-

nahme. Was getban wird , geschieht nicht für die Kunst

allein , sondern aneb für Künstler, die, ihr Leben dem
Werdeoden zuwendend, über dem Nutzen, de« sie stif-

ten, nicht dem einstigen Mangel anheimfallen dürfen.

Dazu reicht eben die Mithilfe Weniger nicht ans» so
grösseren Zwecken braucht es grosserer Anregung, grös-

j
serer Spende. Alle Welt fand sieb bereit, Steine zu dem
todten Monumente zn tragen; sie wird noch edler han-

deln, wenn sie es zu dem lebenden thnt, das man den
grossen Todten setzte. Tbebeo wurde von Ampbion er-

baut ; hier wäre ein junges KunsUheben bereits halb fer-

tig, zu dessen Vollendung nur noch die Amphione fehlen.

Mehrere edelberzige Künstler haben bereits Concerte zum
!

Vortbeile des Dommusikvereins und Mozarteums zugesagt.

\ Möchten Andere ihnen folgen , auswärtige Musikvereine

|
auf die Geburlsstätle des unsterblicbeu Meislers ihre Auf-

merksamkeit richten, und wer es nur immer vermag,

dazu beilragen, das so ehrenvoll Begonnene seiner Voll-

endung entgegenzuführen! C.

N A C HR I C H T E !t.

Leipzig. (Bescbloss.) Dass unsere Thealcrdireclion

zur Vorführung neuer Opern gerade zwei deutsche ge-

wählt bat, ist an und für sieh erfreulich und eine gute

Vorbedeutung für ihren richtigen Siaa, der sich durch

Hoffnung auf grösseren Gewinn nicht dasa verleiten lässt,

ausländische Waare um hoben Preis zu verkaufen. Uebri-

gens ist wohl auch in neuester Zeit das Verlangen nach

einer Abwechselung in der süssen Kost, die man ans
lange von fern her geboten hat, bemerkbar geworden. Frü-
her , d. b. zu der Zeit, als Maria v. Weber auf dem
Gipfel des Ruhms ans entrissen worden war, Spohrs
dramatische Muse zu feiern begann, und Marschner eben-

falls pausirte, als Frankreich and Italien uns seine tän-

delnden oder blendenden, leichten oder schwärmerischen
Weisen in Massen zu senden anfing, — da war eins
Ebbe eingetreten in der deutschen Operncompnsiüon, und
wo einmal eine solche Oper auftauchte, da trat ihr ein«
gewisse Präsumtion entgegen, die wohl aus einer natür-

lichen Vergleicbung mit den Weber'tohea und Spokr-
seben Kunstwerken einerseits und auf der anderen Seite

I mit den leicht verdaulichen Genüssen, die Auber, Bel-

i Uni u. s. w. auftischten, zu entschuldigen, aber nichts

desloweniger, weil ihr eine Parteilichkeit ca Grnnde lagr
nicht zu rechtfertigen war. Jetzt hat sich, man könnte

1 wohl gar behaupten : in Folge der veränderten politischen

[
Ansichten, auch dies geändert. Das deutsche l'ublicum,

1 selbst nicht ausschliesslich das tüchtig gebildete, fangt an,
Bedauern darüber zu empfinden, dass Deutschland in neue-
rer Zeit so wenig selbständig in dramatischen Composi-
tionen dasteht; durch ein gewisses Naliooalgefühl getrie-

ben, wünscht es, dasa endlich ein Meister erscheine, der
den Ruf der deutschen Oper rette aad wieder aa Ehren
bringe ; deshalb hofft es auch , wenu ibm ein neues va-

terländisches Werk geboten wird, auf elwas Gutes und
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cien für die Musiker, denen jetet Wunsche und Holfnon-

gen da entgegenkommen, wo vor Jahren ein grelles Vor-
urlbeil im Wege stand , und diese Verhältnisse können
n«r von glücklicher Vorbedeutung und guten Folgen sein,

wie denn in der Thal schon eine grössere Zahl neuer
deutscher Opern zum Vorschein kommt. Wer unter die-

sen neueren Componislen deo grossen Treffer ziehen wird,

dem Publicum Befriedigung seiner Wünsche tu bringen,
das liegt noch in der Gölter Schoos«. Wohl uns, dass

das Streben nach dem Ziele sich mehrt und die Erwar-
tungen sich spaooenl

Schon von diesem Gesiebtspuncte aus begrtisaen wir
die beiden Opern, welche als deutsche Novitäten uns vor-

geführt wurden, gern und freudig. Die erste derselben:

„Der Schöffe von Paris/ 1 von H. Dorn, welche am 10.,

11.» 15. und 24. September (an den beiden ersten Ta-
gen unter eigener Leitung des von seiner früheren mehr-
jährigen Wirksamkeit als Musikdirektor des Thealers hier

wohlbekannten Componislen) cur Aufführung kam, ist be-

reits vor einigen Jahren in Riga, wo der Letalere bis

Milte vorigen Jahres an der Spitze des Orchesters und
der musikalischen Leistungen überhaupt stand, comnouirt
worden. — Referent konnte nur der drillen Aufführung
derselben beiwohnen, und ist daher weit entfernt, schon
jetzt ein Urtbeil hier auszusprechen, behält sich vielmehr
vor, spiler darauf zurückzukommen ; so viel jedoch kann
er gestehen, dass ihm die Oper, obgleich sie viele schöne
Stücke, namentlich in den Chören und Ensembles ent-

hält und die geübte Feder eines anerkannt tüchtigen Mu-
sikers verrätb, doch einen durchgebends befriedigenden

und überhaupt nachhaltigen Eindruck nicht gemacht hat,

und dass er sogar hier und da Veranlassung zu finden

glaubte, mit dem Componislen über Declamalion, drama-

tische Behandlung, ja selbst über musikalische Auffassung

zu rechten. Allein , wie gesagt , vielleicht bekehrt sich

Referent nach öfterem Anhören. L'ebrigcns war auch die

Besetzung zum Theil nicht so, wie es zu wünschen ge-

wesen wäre. Denn die Rolle der Therese war der zu
zweiten Sopranpartieen engagirlen Fräul. WertmüUer

%

die des Loriot Herrn Henry zugetheilt worden, der we-
gen seiner schwachen und unbedeutenden Stimme und
seiner mehr parlanlen Art zu singen sich wohl zum Te-
norbuffo, nicht aber zu einer, wenn auch stellenweise

komischen, doch immer den Liebhaber im Stücke darstel-

lenden Partie eignet; Herr Ulram löste zwar die schwie-

rige Aufgabe, die der Componist dem Schöffen hinsicht-

lich des Gesanges gestellt bat, glücklich, er hatte jedoch

offenbar mit dem dadurch unvermeidlichen Zwiespalt« zu

kämpfeo, dass die Gesangnummern dieser Partie musika-
lisch durchaus komisch angelegt und bebandelt sind, das

Sujet selbst aber zu Durchführung dieser Komik zu we-
nig Stoff bietet. Der natürliche und unerschöpfliche Hu-
mor der Frau Bachmann (Trinelle) aber übte, wie im-

mer, seine Zauberkraft auf das Publicum aus, und liess

leicht vergessen , dass die Darstellerin in manchen Siel-

lea den niebt geringen Ansprüchen ihrer Partie an Ge-
sa ngvirtuosilXt nicht völlig gewachsen war; Herr Eick«
gab «ad sang den König recht brav. Die Oper wurde von
Seilen des Publicums mit Beifall aufgenommen und bei

Die Oper unseres Orchesterdirigenten, Herrn Jotepk
Netter s „Mara" ging am 18. September zum ersten

Male in Scenc, und wurde am 20. und 29. desselben Mo-
nats wiederholt. Die Musik ist melodiös und ansprechend»
gebt aber eben auch nicht über das Melodiöse hinaus {

sie bewegt sich vielmehr grösstenteils in dem Kreise den
Dagewesenen und schon öfter Gehörten, wenn man auch
nicht gerade die einzelnen Anklänge nachzuweisen ver-
mag; der Mangel an Originalität liegt mehr im Genre,
als in den Weisen selbst. Andererseits ist unbedingt die

verständige Auffassung des Textes, so weit sie das frei-

lich nicht gerade interessante Buch von 0. Prechtler an
die Hand gab, und eine brillante, zuweilen nur etwas za
anspruchsvoll auftretende Instrumentation zu loben, und
im Allgemeinen anzuerkennen, dass der Componist iu die-

ser setner, so viel wir wissen, ersten Oper einen Grad
von Gewandtheil und Routine bewährt hat, der niebt al-

len Ersllingsopern eigen zu sein pflegt. Will und kann
Derselbe selbständiger aus sich heraus compoairen, so
wird es ihm gewiss gelingen, die Aufmerksamkeit des

deutschen Publicums mehr auf sich zu ziehen , als er es

durch diese Oper für jetzt vermag. Uebrigens wurde dem
Componislen und Dingeulen zahlreicher Beifall und zum
Schlüsse der Vorstellung Hervorrnf zu Theil. Die Aus-
führung liess allerdings auch wenig zu wünschen übrig.

Fräul. Mayer — Mara, Fräul. Bamberg — Ines, Herr
lü'tdtrmann — Torald, Herr Lehmann — Manuel, und
Herr Pögner — Cornaro, bildeten ein wackeres Ensem-
ble und erwarben sich ebeu so in den Soli's hau Ilgen

und verdienten Beifall; für die äussere Ausstattung des

Stückes war von der Direction Erfreuliches gelben wor-
den. 9.

Leipzig, den 7. October 1844. Mit dem Monat Octo-

ber pflegt die Reihe von zwanzig Abonnementconcerten
im hiesigen Gewandbause zu beginnen, welche seit nun-
mehr 63 Jahren ununterbrochen das musikalische Publi-

cum Leipzigs erfreut und gebildet babeo, und denen un-

sere Sladl unbestrilten einen grossen Theil des Rufes

verdankt, den sie wegen ihres regen Sinnes für Tonkunst
und wegen der hier reichlich gebotenen hohen Kunstge-

nüsse überall geniessl. Es mag wohl wenig Slädle in

Deutschland, ja überhaupt irgendwo geben, welche ein

solches luslilut, wie das unserer Gewandhauscoacerte,

aufzuweisen vermöchten, ein Institut, das einzig und al-

leiu durch bestimmte Beiträge der Abonnenten besteht und

unter freiwilliger und uneigennütziger Oberleitung einer

kleinen Anzahl knnslliebender Männer über ein halbes

Jahrhundert die Theilnahme des Publicums zu fesseln ge-

wusst hat, und dem es gelungen ist, nicht nur die in

neuerer Zeit alierwärls gewachsenen Ansprüche an die

Tonkunst durch Vorführung des anerkannt Besten noch

mehr zu steigern und dadurch auf immer mehr zuneh-

mende Krkenniniss des Wahren und Schönen hinzuwir-

ken, sondern sogar seinen Leistungen eine solche Stelle

anzuweisen, auf der sie mit ähnlichen , hier und da un-.

ter weit günstigeren Verhältnissen bestehenden Anstalten-

getrost in die Schranken treten können. Und so isl es

denn gekommen , dass Leipiig und iusbeson
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Künstler fast aller Liader ein erwünschtes Ziel sind,

am »ich dort in der musikalischen Welt ehrenroll tu in-

troduciren und mit einem Male ein gutes Stück Weges
auf der Bahn des Ruhmes zurückzulegen , dem ja jeder

Künstler nachstrebt. Das* dadurch wir in Leipzig am Mei-

sten gewinnen, liegt auf der Hand; durch die umsichiige

Wahl der Leiter des Vereines vor Leistungen und Kunst-

erzeugnissen bewahrt, die selbst in der Wagschaale der

Dileltanlenkrilik leicht wiegen, borten wir bis jetzt gross-

tentheils nur Gutes und Tüchtiges, und die Abwechse-
lang, welche die treffliche Aufführung classischer und an-
erkannt werlbvoller älterer Composilionen und das Auf-

treten jüngerer producirender und rcproducirender Ta-

lente bietet , erhöht nur den Reiz , den ans diese Con-
certe gewähren.

Mit Freuden begrüasen wir daber jetzt den Wieder-
beginn unserer Concerlsaison. Leider haben wir zwar
zu beklagen, dass auch in diesem Winterhalbjahre Men-
delssohn durch seine Stellung in Berlin an der Direclioa

verbindert ist; aber frohe Hoffnungen kommen Herrn
Niets fV. Gade entgegen, den uns diesmal der Vorstand
als Dirigenten der Concerte gewonnen, und der eben so

durch seine im vorigen Winter mit verdientem grossen
Beifalle aufgenommenen Compositiooen, namentlich seine

beiden Symphonieen, wie durch die tüchtige Leitung der-

selben sieh als einen gediegenen Musiker bewährt bat

und uns lieb geworden ist.

Das erste Abonnementconcert, Sonnlag den 6. Octo-

ber, brachte: Ouvertüre zu Oberoo von C. M. v. We-
6er. — Hecitativ und Arie aus Figaro von Mozart (Deb
vieni, non lardar), gesungen von Frau Spatger- Gentiluomo,
königl. sachs. Hofoperusängerin aus Dresden. — Concert
für die Violine (Amoll, Manuscript), componirt und vor-
getragen von Herrn Concerlmeister David. — „Der Hirt

auf dem Felsen," Gedicbt von N. Vagi, mit Begleitung

des Pianoforte und der Clarinette, componirt von Fron»
Schubert

, gesungen von Frau Spatzer - Gentiluomo. —
Symphonie von L. v. Beethoven (Adur, No. 7).

Die herrliche Ouvertüre zu Oberen, eine von den
Ouvertüren, die unser Orchester seit Mendelssohn t be-
geisterter und begeisternder Direction so recht, als wäre
sie aus dem Innern der Executirenden hervorgewachsen,
aus Einem Gusse und mit gleich zarter Duftigkeit, wie
mit geharnischter Heldenkrafl wirklich vollendet vorträgt,

bewahrte auch heute ihre Zaubermacht und wurde mit
lebhaftem Applaus aufgenommen.

Frau Spatzer- Gentiluomo, uns schon von einem der
vorjährigen Concerte und gewiss einem grossen Tbeile
der Zuhörer durch ihre Leistungen auf der Dresdener Bühne
bekannt, zeigte sich wiederholt als eine mit schönen Ge-
saogmitteln begabte Sängerin und erwarb sich reichen
Beifall. Nur scheint gerade die zarte Innigkeit der Arie
aus Figaro ihrer offenbaren grösseren Hinneigung zur
Bravour und zum colorirten Gesänge weniger zuzusagen;
das zeigte schon der Anfang derselben nach dem Recita-
tivej gleich die ersten Noten wurden nicht dem Texte
angemessen, nicht voll Sehnsucht und Erwartung, son-
dern zu grell, zu stark, zu bravourmiissig vorgetragen.
Wir halten überhaupt gerade dieses Gesangslück, so sehr
wir auch von der einfachen und unübertrefflichen Schön-

heit desselben durchdrungen sind , für nickt sehr geeig-

net zum Coucerlvortrage, besonders wenn es, wie heule,

mit deutschem Text« gesungen wird, und wir ballen wohl
gewünscht, daas die Sängerin, da aie überhaupt aa die-

sem Abeud von ihrer Gesangfertigkeil eine Probe zu ge-

ben nicht weiter Gelegenheit fand, eine andere Wahl
getroffen hätte. — Das wohl wenig bekannte, von Herrn
Landgraf auf der Clarinette schon und discrel begleitete

Schubert'tcnt Lied „Der Hirt auf dem Felsen" würde
gewiss einen günstigeren Eindruck gemacht haben, wenn
man durch Millheilutig des Textes im Programm in den
Stand gesetzt gewesen wäre, eine Vergleicbong des letz-

teren mit der Musik anzustellen und so dem fdeengange
und den Intentionen des Componislen zu folgen. Vorzüg-

! lieh derartige, durch das Hinzukommen eines obligaten In-
1 slrumenles aus dem gewöhnlichen Liedergenre heraustre-

tende Gesänge erfordern zur richtigen tteunheilung ein
genaueres Eingeben auf die Gründe tu solcher Akwei-
chung , die doch zunächst in den Worten des unterlie-

genden Gedichtes und in dem Bilde, welches dieses dar-
stellt, liegen. Frau Spatzer-Gentiluomo trog übrigens

j

das Lied gut vor.

Mit seinem neuesten Violinconcerte bat Herr Con-
cerlmeister David, — über dessen treues Festhalten bei

|
unserem Orchester wir, und gewiss Alle, die es mit un-
serem Musikleben gut meinen, die lebhafteste Freude em-
pfinden, — uns abermals den Beweis gegeben, dass er
die Müsse des Sommers fleissig benutzt bat,, um die mu-
sikalische Literatur auch qualitativ au bereichern. Das
Concert ist schön erfuudin, voll Leben und Feuer, und
namentlich der letzte Satz, Rondo graziös», in der Thal
höchst graziös und reizend, und die gröeslcu Schwierig-
keilen erscheinen , freilich unter der Hand eines so ge-
diegenen Virtuosen, wie Herr David ist, wie ein liebli-

ches Spiel. Der laule Dank der Zuhörer begleitete den
höchsf geluugeuen Vortrag und wird den Spieler wieder-
holt davon überzeugt bähen, dass Leipzig auf seinen Be-
sitz stolz isl.

lieber die Ausführung der Beethoven'schea Adur-
Symphonie vermag Referent etwas Anderes nicht sn sa-
gen, als was bereits früher darüber gesagt wurden int,

und das ist das beste Lob, was er derselben nur immer
spenden kann. Wir sind seit einigen Jahren daran ge-
wöhnt/ die Beethoven ichta Symphonieen vorzugsweise
in grosser Vollkommenheit zu hören , und das war auch
diesmal der Fall. Hiermit sei auch zugleich der Direction
des Herrn Gade volle Anerkennung gezollt, der mit wür-
diger Ruhe eine edle Energie verband und dadurch zun
Gelingen des Ganzen wesentlich beitrug. L. R.

Castel. (Bescbluss.) Aa 20. Aug. kam zur Verherrli-
chung des Geburtsfestes des Kurprinzen und Mitregenten
die Oper „Mara" von J. Netser hier zum ersten Maie zur
Aufführung. Das Werk balle sich sowohl von Seilen al-
ler bei der Aufführung mitwirkenden Künstler wahrer
Theilaahme und rühmlichen Strebens nach einer befriedi-

genden Darstellung, als auch von Seilen des Pubücums
beifälliger Aufnahme und verdienter Anerkennung zu er-

freuen. Das Operqbuch von Otto Precktler zahlen wir
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tu den besseren der neueren Zeit? denn es isl lyrisch

gut gedacht, und namentlich ist der darin herrschende

Wertausdruck und die Strächform (das Metrum) mit vie-

ler Rücksiebt auf den Gesaugvorlrag gewählt uud die Ge-

danken selbst sind dergestalt verknöpft worden, dass dem

Tonsetzer bei der Ansprignng schöner musikalischer For-

men keine ihn beengenden Hindernisse in den Weg tra-

un. Die Handlung ist zwar einfach nnd bat einen unge-

suebten Fortgang, nimmt jedoch bis zum Schlüsse bin das

Interesse des Zusehauers in Ansprach, indem die Cala-

sirophe weislich bis dabin aufgespart ist. Dramatisches

Leben gewinnt das Ganz« fast ausschliesslich durch die

wechselnden Situationen der Heldin des Stückes, Mara,

einer jungen Zigeunerin, nnd Torald's, Häuptlings der Zi-

geunerhorde. Jede einzelne Scene, welche uns in diesem

Werke vorgerührt wird, ial durch die Musik wirklich ge-

hoben und eben sowobl poetisch wahr, als ästhetisch

schön in Tönen characlerisirt. Abgesehen von dem höchst

achtungswerlben Streben nach solch' wahrer und schöner

musikalischer Darstellung, zeichnet sich das Werk durch

feste, edle, einbeiUvolle Haltung bei formeller Abrun-

dnng der sinnvollen Gedanken höchst rübmenswertb aus,

welche überdies durch eine zwar reiche und insbesondere

die Bedürfnisse unserer Zeit befriedigende, aber — von

dem gegenwärtigen Standpunete der Orchesterbehaudlung

aus betrachtet — nirgends überladene Instrumentation ein

gutes dramatisches Colorit erhalten haben. Nur scheint

uns einzelnen Blasinstrumenten und darunter am Häufig-

sten den Hörnern nnd auch den Pauken oftmals zu viel

aufgebürdet zu sein. Mag es sein, dass die Ventilbörner

und Trompeten zn der jetzt oft vorkommenden zu freien,

ja nicht selten ganz unschönen nnd wirkungslosen Be-

handlung dieser Instrumente Anlass gegeben laben : wir

können uns nicht damit einverstanden erklären. Fast alle

Nummern des Musikwerke« wurden mit freudiger Teil-

nahme begrüsst und gleichem Interesse verlolgt. wir

denken in Betreff der Ausführung mit Vergnügen an die

Ouvertüre, den Chor No. 1 „Die Sonne gebt unter in

düsterer Pracht," das Recitativ und Duett für Sopran

(Mara) nnd Base (Torald) No. 2 „Du seukst das Haupt,"

den Nationaltanz mit Cbor No. 3 „Süsser Sturm er-

wacht" im ersten Acte, ferner im zweiten Act an das

Terzelt für Sopran (Ines), Tenor (Manuel) und Baas (Cor-

naro) No. 11 „Ja! aus diesen Zügen," das Recitativ und

die Arie für Sopran (Mara) „Die Nacht bricht ein" nnd

das darauf folgende Recitativ für Bass (Torald) „Zurück!

leb bin es nicht" n. a. w. ,
„Ich sah um diese Stelle

schleichen" n. s. w. — die Arie „Vergiss der Liebe

Stunden" nnd das Finale No. 16 „Erkennst du sie," und

endlich im dritten Act an den Frauencbojr No. 17 „Die

Stunde der Feier ist nun erschienen," das Duett für So-

pran (Ines) und Tenor (Manuel) No. 18 „Engel des Frie-

dens" nnd das darauf folgende Voealterzell für Sopran,

Tenor und Bass (die Vorigen nnd Görnaro) „Gebt mit

Gott," den Marsch No. 19 mit dem vorhergehenden Re-

citalivsatze für Sopran (Mara) „Hier mnss der Zug vor-

bei," das Recitativ und die Arie für Sopran (Mara) No.

20 „Ich sah ihn wieder," und das Finale No. 22 „An
deinen Qualen mich nun zu weiden." Um die Ausfüh-

rung der einzelnen Gesangparticen machten sich die Da-

men Löte (Mara) und Eder (Ines) nnd die Herren Bi-
berhofer (Torald)', Derska (Manuel) nnd FSppel (Cor-
naro) nach Kräften verdient. Wir haben bei dem in glei-

chem Grade bewiesenen Eifer der hier genannten Mit-
glieder unseres Opernpersonals zu bedauern, dass die

StimmmiUel zweier derselben, welche uns durch ihre

früheren Leistungen vorzugsweise lieb geworden sind,

nicht für alle Situationen vollkommen ausreichend waren.
Sowobl der Stimme des Friul. Low , als ancb der des
Herrn Derska wäre an vielen Stellen ihrer Gesangparte
mehr Stärke und Frische zu wünschen gewesen. Herrn
Biberhofer führte sein an sich schatzenswerthes Stre-

ben nach lebensvoller und gefüblswarmer Darstellung in
der oben näher bezeichneten Solopiece des zweiten Actes
zu weit ; nicht sowobl in seinem Spiele, welches neben
manchen anderen äusseren Vorzügen des Sängers einen
grossen Tbeil des Pnblicums für ihn einnimmt, als viel-

mehr in seinem Gesangvortrag überschritt er diesmal wie-
der die Grenzlinie des wahrhaft Aeslbetiscben. Es ist

nicht genug, dass der vortragende Künstler blos die Licht-
punete eines Toegemäldes zu erfassen nnd die mit den-
selben beabsichtigten Wirkungen uach seinen besten Kräf-

ten darzustellen bemüht sei) seine Darstellung mnss sin-

nig, wahr nnd schön zugleich sein, wenn sein Zweck
nicht allein darauf hinausgeht, das weniger knnstgebil-

dele, nur durch das Frappante zu afficirende Publicum zn
blenden« er mnss, um eine vollendete Darstellung des
Kunstwerkes zu erzielen, das vorzüglich Effect volle —
wenn es wirklich künstlerisch vollendete Gestalt hat und
demnach nicht isolirt steht — in allen seinen Beziehun-
gen zum Ganzen zn erschauen bestrebt sein, weil es

ihm nur in Folge einer solchen Erkenntnis« und mit dem
(Jewusstsein der Wirkung der ihm zu Gebole stehenden
Vorlragsmiltel möglich wird, bei seinen Darstellunger

stets das richtige ästhetische Maass zu treffen nnd somit

Ideales würdig darzustellen. Auch war in dem Gesang-
vortrage des Herrn Biberhofer, insbesondere bei der An-
gabe von Intervallen , deren Grösse oder Tonlage ver-

aebiedene Stimmregister in Ansprach nahmen, bei aller

Deutlichkeit der Pronuneialion , die Vocalisalion nicht zu
jeder Zeit rein deutsch. Von den hier erwähnten Män-
geln abgesehen, sieben wir nicht an, die dermalige Lei-

stung des Herrn Biberhofer als eine sehr gelungene zn
bezeichnen. Der Chor und das Orchester leisteten Ver-

0. h\

Feuilleton.

Friedrich h'alkbrenner ind Erntt Pever lind ro Ehrenmit-
gliedern de» Muaibvereins su Ceriabad ersannt Warden.

JVave Opern. J. Hoven (Veiqtie v. Püttlingen) arbeitet aa
einer neuen Oper: Das Stbleai Taya, wovon bereits awei Anträge
fertig sind. — Heinrich Proch bat eiae kotsiaebe Oper: Hlngoid
Matte, Baeh voa Otto PrerhUer, geschrieben, die bald am Käratb-
oerlbortheater aa Wien aorgefiibrt werden soll. Eben ae in Han-
nover de* Mnatkdirector* Seydtlmann neoe Open Dan Peat aa
Keollwortb. — Loui* hohler bat eine aene vieraetige Oper < Ma-
ria Dolore», Bocb von den Tenoristen Sehmetter, conpooirt, welche
in Braanarfaweig am 18. September mit Beifall aufgeführt wurde.
hUicr iat eia Schüler von Swyfried nnd Bocktet. - Der Lieder-
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compouiet Gumbert kat »ich ebenfalls io einer Oper : Die sekbae

Sehmterio, versackt, die sunirhst ia Strelils aufgeführt nerdea

»irJ. — |a Pari* geBel eiae neue komische Oper: Lei deux gea-

tilsbnmraci, Buek van Planard, Musik van Cadaux ; die Lelitere

wird alt gefällig nad waklklingeed , wenn aaek nickt all originell

Sisekildert. — Sitter bat aiae aene Oper: Die Krukcraog voa

ranada. Back von Griptnkerl, geschrieben ; Ferdinand Uitler eiae

dergleichen : Der Miller ond »ein Kind.

Za Antwerpen starb Jarob Bender, Orrbeiterrhrf der küoig-

lieben Gesellschaft der Harmonie und Fruchtbarer Coapoalat.

Ebeodaselbst kit liek ein aeaer (flämischer) Siogverela unter dem
Namen. „Die Sebeldesoboe '• gebildet; an der Spille desselben

• leben drei Brakaatar, Ter Brüggen , vom Kerkk—m , CmrtoL
Letalerer ist eia beliebter Coapoalst.

Ia Ronan iit ein Coeservaleriaa der Musik, aatar Leitung >

Herrn Leon Marie erricktet worden.

Klot« Ia Paria bat eine Clarlnetle alt beweglichen Riageo
erfunden, wodurch nnter Anders die Rlektigkeit and Gleichfiir-

aigkeit der T8ee befördert aad die Arpeggiea erielebtert werde«.
Ki kaaa auf dea Instrumente ia allem Moll- aad Dartaaartea ge-
spielt »erden. Der Erfinder bat auch eiae Scbale data drackea
laiaea aad versickert, dass dies neue Instrument sskr leicht aa
erlernen sei.

Ankündigungen.
Höchst wichtiges Werk für Seminarien.

Die Kunst des Orgelspiels;
theoretisch • practitche Anweisung Jur alle vorkommende
Falle im Orgelspiele, mit durchgängiger PedalappU-

catur und Bemerkung der liegisterxüge.

Ein Lehrbuch
für sich bildende Orgelspieler, insbesondere für den Un-

terricht in Seminarien und Präparanden - Schulen.

Bearbeitet aad berausgegeben ia Gemeinschaft mit

W. Körner
von

A» Hilter,
Domorgaaist aad Gesaaglehrer xu Merseburg.

Das Ganse ersebrial in Seck* Lieferungen , wovon die Liefe-

rant nur i Tklr. kostet and im Laufe de* September* die ertle

erscheint. Willi. Hfirnrr ia Brfart.

Empfehlonswertho Neuigkeiten
im Verlage \«n Srhllhr rtli A Comp, in Hambarg, welche

sieb durch (Gediegenheit aad seköae Ausstattung ausxeicbacu :

II ii ra;I Irr . IVril,, Operafreuad. Potpeurri's für Piaae-

forte. No. Iii. Doaixetti, Licbeatrank. No. 19. Ualery, Guido
u Giaevra. No. 99. Lortxing, Casar u. Zimmermann, a 8 Ggr.

Ch» Rtasl , F. TLmj Variations amüsantes et non difliriles pour

Pianoferle. Op. SU. Na. 1.

Curaehniann, Fr. . Solfeggien für Sopran oder Teaor mit

Pianofotte, Op. SO, in Einem Bande. 3 Tklr.

— — Dieselben für Alt oder Bariton mit Pianofarte , Op. 81, ia

Eineaa Bande. S Tblr.

Pranrk, V. Zweites Trio für Pisnoforle, Violine u. Vie-

loacelie. Op. 1. No. 9. 9 Tblr. 1U Ggr.
Häuser, Itl"., Inirod. und Uondo über aagarisebe Origiaalao-

tive für Violine mit Pianoforte. Op. 9. 90 Ggr.

Intrsxl. et Variation* de Conccrt *ur des Tbeniei de Doni-

setti. ponr Violen svee Orchcstre. Op. 7. 9 Tblr.

Henaelt, .%... ,,Daa ferne Land" (Ma Palria). Romancc fav. de

Mad. Viardot- Garcia, paar Cbant avec Piano. 6 Ggr.

La meme. Poar Piano. U Ggr.

Hreb*. C, „Mein Aal." Lied für Sspraa oder Teaor mit Pia-

aeforte. Neue Ansgsbc. 6 Ggr.
— — Daanclbc für All oder Bariloa. PItue Ausgabe. 6 Ggr.
— — „NickIi Schönere*." Lied Tür Sopran oder Tenor mit Pia.

nofortr. Op. 57. Ncae Ausgabe. B Ggr.
Daaaelbe für Alt oder Baritoa. Nene Aaagabe. 8 Ggr.

— — „Die eaeee Bell." Lied für Gesaag mit Guitarre. 0 Ggr.
— — ..Die Heimath." Lied für Pianoforte übertragen.

LI II(lhl ad. A. K. , Schwedin be Lieder mit Pianofortekeglei-

tung, in deutscher Lebertragung mit Beibeballung des Original-

texte* von Dr. A. B. Wollbeim. 3* lieft. I Tblr.

I.lH/t. I'r. , Grand Scptuor de Beetkeren, Oeav. 10., tränier.

pour Piana. Ncae Aaagabe. I Tklr. 16 Ggr.

Liahln, Leun de ftt., Mereeaa de Salon. Nactarac ea forme
d'Aodaale auivi d°uu Roadine pour Violoa aeeoapagoe de Pi»no.

Op. 47. Na. 1.

Humhera;. B., Introd. et Rande ponr Violencell« avec Piano.
Ow. 91. Ncae Ausgabe. 90 Ggr.

*ialonian, M. , 0 Lieder für Mcaaeeopeaa, AU «der Bariloa,

asit Psaaeterte. Op. 9. Nene Aasgake. 19 Ggr.
rtrhialirrlh, C'., Coaccrt lär Violoaecllc, Op. B, mit Piaao-

forte. Neue Ausgabe. 1 Tblr. 8 Ggr.
KotiSKinan, II., Praetiscke Plftteasckale. Op. BS. 4 U.thei

laagea ia Kiaem Bande, mit dem Portrait dea Componiatca aad
Scbabertb's musikalischem Fremdwörterbuch. 15 Tklr. 8 Ggr.

Voll« eller. V. (Prciacompoaist), Elude* melodique* p. Piaaa.

Op. 4. Li*. 9.W Hinter*, Rh Taraatella furios* p. Pianoforte. Op. 4. I Tklr.
Zöllner, f. H., Kinne Orgrtsckule für angebende Orgaai-

alea aad Freunde des Orgetspirls. Op. 71. Neue Ausgabe, mit

Sekabcrlh's musikal. Fremdwörlerback als Pramie. 1 Tklr.
Durch alle solide Back- aad Musikslicakaadluagea aa bcaiekea.

In meinem Verlage er»cbiea *o eben :

Hummer, F. A.. Elegie sar la atort d'aa objet ekeri. Com
poailion pour le V ioloaerlle avec Piano. Oeur. 79. 90 Ngr.

I.ftsee, Carl, Der Graf tob liebebarg, Ballade von Schiller,

für Gesang und Piano. Op. 98. 9il Ngr.
TlnrNrhnrr, II.. Lieder für Tenor oder Sopran aad Piano
Op. 11». Riaarln: Ne. 1. Ave Maria. 10 Ngr. N«. I. Der
Kues, "f Ngr. No. 5. An Soleike, tt Ngr. No. 4. Abendlied,
tf Ngr. No. B. Leber Necbt. ü Ngr. Mo. 0. Liebesaatk. 7\ Ngr.
No. 7. Mein Hers ist am Rheine. T\ Ngr.

Dresden, im October 1844.
WalhelaT '»•al.

Meinen geehrten Corvespondeaten xcige ick ergebenst na, dass
Musikalirnpakele durch die Herren Rreilkepf und llnrtrl in Leip-
aig nn mich gelangen , und biMe ick , aa naiek gerichtete Za*ea>
daagen deagenuiu adreesirea xa wollen.

Merseburg, den L October 1844.
a, t», Hlttrr,

Anerbirten. Bia jaager Maaa, der Ilagere Zeit dea L nttr-

rickt des rükmliek bekannten Herrn Hefmusiaua /trutker im Carks-
mbe eaf der Uobee geaossea und von diesem , wie von aaderca
coapeteaten Bcirrtbeilern die bellen Zengaime aafxaweiaeai bot,
winaekt kei einer Capelle oder bei einem TVealererekeeder ia ir

gead einer bedeutenden Stadt eine Analellung xu finde«.

Die Hiegel- und tfieitner'tcie Buck • und Musikalirakandlaag
ia .Nürnberg vermittelt gerae beliebige L'alerbaadluag.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 16'«- October. M 4%. 1044.

amHaslst **e***iim**. — iVexAmAfe» : Au GSttisgeii. Aot Henborf. Au« Leipzig. Dai GeeugTest in Becken en. —

R E C E !f 8 I O N E N.

Cranz, F. A. t Sonate» dramaliques. No. 2. Hamburg,
A. Cranz. Preii 1 Tblr. 8 Ggr.

Id No. 4 dieser Blätter besprachen wir die erste Lie-
ferung dieser Sammlung, welche untern Beifall in jeder
llinsicht erhielt, den wir auch dieser zweiten Lieferung
zu zollen nicht versagen können. Der Verfasser bat hierin
dieselbe Umsiebt in Beherrschung des Formellen, Tech-
nischen und guten Geschmack bewiesen; es liegen die-
ser Sonate Motive der Oper „Ii matrimoaio segreto" zu
Grunde, die wohl angebracht sind, und es macht das
Ganze einen fast noch günstigeren Eindruck, als die erste
Sonate. Herrn Cranz's Schreibweise verrätb genaue Be-
kanntschaft mit den früheren und jetzigen Arten dersel-
ben ; ohne der heuligen Verbrämung der Melodie, lieber-
treibung u. s. w. zu huldigen, weiss er geschickt das
wirklich Gute der jetzigen Spielnunier einem zum Gan-
zen passenden Style anzueignen, so dass geübte Spieler
mit Befriedigung diese wirklich schöne Sonate au» der
Hand legen

Leonharde J. E.. Zwei Sonaten für Pianoforte und Vio-
line. Op. 10. No. 1. Hannover, C. Bachmann. 2 Tolr.

Von diesen zwei Sonaten liegt uns nur die erste
vor. Wir machen hierin die Bekanntschaft eines recht
waekern jungen Künstlers, der gute Bildung' und eifriges
Studium der Werke unserer tbeueren Meister: Haydn,
Mozart, Beethoven — wir möchten vielleicht noch hin-
zusetzen i Bach, Handel — vermulhen lisst.

Gedachte Sonate, bestehend ans vier Sätzen — Al-
legro, Bdnr, %, dem eine Inlrodaction vorhergeht, An-
dantino mit Variationen, Gmoli, »/«, Scherzo, Gmoll, */«,

Rondo, Bdur, G, enthält schone Arbeit und meist Be-
stimmtes in Bauart nnd Anlage.

Wir sagen: meist, indem wir uns mit einem Um-
stände nicht recht befreunden können, nämlich dem ! dass
die Parallele des HaopUoaes vom Componiaten zu sehr
benutzt, fas t abgenutzt wurde, wodurch dem ganzen
Werke in Aufschwung und Eingänglichkeit Eintrag ge-
tban wird. Nicht nur, dass diese Tonart schon in dem ersten
Satze Befriedigung erlangt bat, steht auch noch das An-
dantino und sogar das Scherzo in dieser Tonart, was hier

t auffä llig wird, da im

selbe zur Genüge ausgebeutet wurde. Oder, sollen wir
dieses Scherzo als Portsetzung der Variationen nehmen?
Besser wäre es, wenn dasselbe den Variationen beim
Spielen gleich angeschlossen und dadurch die Sonate auf
drei Sitze reducirt würde. Die Beseitigung einer gewis-
sen modulatorisebeo Dürfligkeil der Sätze unter sieb ist

zwar dadurch immer noch nicht erlangt, aber doch etwas
dafür getban. Nach unserer Ansicht thut der Componist
wohl, wie bei den einzelnen Sätzen schon der Blick der

j

Arbeit voranseilen muss, soll Gelungenes hervorgehen,
auch snm Voraus mit seinem Modulalionsplane für das
ganze Werk im Reinen zu sein nnd Motive, wenigstens
für ein paar Sätze, vorratbig zu haben ; es lässt sieb dann

I leiebt, ungezwungen schaffen und kann dann allemal noch
Das' weggelassen oder gar verworfen werden, was nicht

geeignet scheint.

Nach dieser Metbode dürfte der Modulationsplan viel-

leicht so ausgefallen sein

:

Scherzo. Pinale.

Es dar. Bdur.

Gmoll. Bdur.
Cmoll. Bdnr.

rir den Vorzug geben. Im

Awcgro
Bdur. Gmoll.

oder: Bdur. Esdur.
oder gar : B dur. G dar.

Dem letzten Clane würden
ersten Satze könnte die ParaJJele abgelbaa werden; der
zweite stände neu und doch in Bezug auf die folgende
Tonart, als Dominante derselben, verwandt da und könnte
viel Inniges enthalten) im dritten könole man sich nun
im stürmischen Scherzo gehen lassen, dem durch Benu-
tzung der Parallele Esdur für das Trio ebenfalls Zart-

heil inwohnen wurde, und schlösse sich dann das Pinale

in enger Beziehung, dabei neuer, als von Gmoll ans, an.

Erkennen wir auf der einen Seile des Compouisten Stre-

ben mit Vergnügen an und sprechen ihm Fertigkeit im
Pormeilen zu, so vermissen wir aber auf der anderen das

Poetische, Geistige, Fülle, Frische der Gedanken, den
Stempel eines Kunstwerks; das Andantino bat aus die-

sem (>esichtspuncte für uns den meisten, das Scherzo
den wenigsten Werth; die anderen beiden Sätze verhar-
ren zu sehr in einer gewissen Beschaulichkeit und tra-

gen wenig originelle Zöge. So ist z. B. du zweite Thema
des ersten Satzes sehr verwandt mit einem Theile des

ersten Tbema's desselben (von Taet 13 an), nnd bei der
jedenfalls zu häufigen Verwendung, ausser dem beding-

ten Wiedererscheinen im dritten Theile noch in der
Durchführung nnd Coda , da es eigentlich nur aus einem
zweiUcligcn Motiv t

42
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ist einige Monotonie nicht zu vermeiden.

Eben weil uns die Sacbe interessirt , sprachen wir

weitläufiger über sie aus. Der Componist mag uns

»verstehen; seine Arbeit ist fliessend, findet als

nserea Beifall und wird sich denselben auch in

anderen Händen erwerben ; das Uebrige sprachen wir zu

ihm selber; obne dass wir uns ein allein richtiges Urtheil

anmaassen wollen, wird er vielleicht die eben ausgespro-

chenen Ansichten theilen und für die Folge in modulalori-

scher und melodischer Hinsicht in's Auge fassen. Die

Violinparlie dieser Sonaten ist auch im Arrangement für

Flöte oder Violoncello zu haben.

Berlin , A. , Grande Ouvertüre triompbale ä grande Or-

cheslre. Op.66. Amsterdam, J. A. Roumann. Pr.5FI.

Von dieser Ouvertüre liegen uns leider nur die Stim-

men vor, es lässt sich da obne Parlitor, bei dem höchst

mühsamen Vergleichen and Nachsuchen in denselben, eine

genaue Einsicht in die Arbeit des Componislen schwer

n; doch glauben wir, ohne in das Detail eingehen

Urtheil im Allgemeinen dahin ausspre-

i : dass diese Ouvertüre das gelungene Pro-

duet eines erfahrenen Künstlers, voll treulicher Effecte

nnd von klarem Verständnisse für das Publicum ist. Wir
geben hier die Anfange der Introduclion und des ihr fol-

genden Allcgro pomposo, eines sehr klaren, frischen Sa-

tzes, und man wird nach ihnen einigermaassen einen Ein-

blick in des Verfassers Schreibweise und Manier erhalten.

Hainau.

Uns scheint derselbe die durch Berlioz gegebene Rich-

tung eingeschlagen zu haben ; doch bat sein Werk bei

Weitem nicht die Kräfte nölhig, deren Berlioz bedarf (zwei

Hörner, zwei einfache Trompeten, neben einem Piccolo

und einer grossen Flöte, reichen mit den anderen üblichen

Instrumenten zur Besetzung bin) und bietet in dieser Um-
sicht nirgends Schwierigkeiten. Aber auch von Seilen der

Ausführbarkeit sind uns dergleichen nicht vorgekommen;
die Ouvertüre spielt sich Oott weg, ist sehr melodiös und
kann Eindruck zu machen nicht verfehlen ; derselbe muaa
manchmal in den Steigerungen vom ppa. bis zum ff. so-

gar überraschend sein. Möge sich das Werk in Deutsch-

land Eingang verschaffen und ao günstig wie von uns
au"

Beethoven, Ouvertüre zu der Oper Leonore (No. 3) für

Pianororte zu 8 Händen arrangirt von G. M. Schmidt.
Preis 1 Thlr. 20 Ngr.

— Christus am Oelberge, Oratorium, arrangirt Tür Pia-

noforle zu zwei Händen obne Worte von C. C*erny.
Preis % Tblr. Beide bei Breitkopf a. Hirtel in Leipzig.

Ein in der neueren Zeit sehr beliebt gewordenes Ar-

rangement ist das für Pianoforte zn acht Händen, auf

welchem Felde sich der Bearbeiter vorliegender Ouver-

türe bereits mit Glück bewegte. Die Beethoven'sche Com-
posilion ist mit aller Genauigkeit für zwei Piano's wie-
dergegeben und macht, gut gespielt, eine grossartige Wir-
kung, bei welcher man sich leicht das Orchester verge-

genwärtigen kann. Obgleich dazu immer einige Einbil-

dungskraft gehört, so steht doch fest, dass ein derartiges

gutes Arrangement bei vorhandenen Mitteln immer sehr

willkommen sein wird, was wir dem gegenwärtigen auf-

richtig wünschen.

Ein Arrangement eigener Art ist das des

ven'schen Oratoriums, viel auffallender, als eine zu i

zehn Händen arrangirte Ouvertüre. Opern, sogar in Ta-
schenausgaben, besitzen wir sebon längst in dieser Ge-
stalt, aber Oratorien obne Worte noch nicht, und doch

liegt der Gedanke bei diesen eben so nabe , als bei je«

neo. Es wird hier zumal ein möglichst gutes Arrange-

ment geboten, bei dessen Durchsiebt wir uns zugleich

über Czerny'a Produclionskraft and Routine wundern mass-

ten, die bis jetzt wohl an 800 Opera (NB. manches sehr

starke aus 12 — 16 Nummern besiebend) in die Welt
schickte und immer noch Zeil findet, die Lücken durch

Arrangements und Ueberselzungen grösserer Werke aus-

zufüllen. In der That, Czerny nötbigt uns Achtnng ab;
eine Gewandtheit, Schnelligkeit im Schreiben ist ihm ei-

gen, die ihres Gleichen sucht} Dies bestätigt wieder das

vorliegende Arrangement des Oratoriums; denn obgleich

er damit gewiss nur ein müssiges Stündeben ausfüllte,

bat er doch eine Arbeit geliefert, welche in diesem Maass-

stabe nur gelungen genannt werden kanu. Mögen sich

die Freunde geistlicher Musik daran versuchen and er-

freuen , denen hier Gelegenheit gegeben wird , sich aui
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eine leichtere Weise, als durch den Ciavierauszug mit

Worten, wo Manchen häufig noch die Uebersicht erschwert

wird, dieses Oratorium vorzuführen.

Metchert, J. , „Was willst du mehr " Lied für Sopran

oder Tenor mit Pianoforte. Op. 12. Hamburg, bei

Cranz. 8 Ggr.

Die Entdeckungsreise, für Tenor mit Piauolorle.

Up. 14. Ebendaselbst. 8 Ggr.

Das Gedicht des ersten Liedes ist ein sehr gutes,

musikalisches, nur halte es auch als solches vom Compo-
nisten wiedergegeben werden sollen; neben zum Ekel

oft gehörten Belliniaden, z. B.mm
seit dali freundlich mich $e - graut,

bat es wenig hervorstechende, ja sogar sehr gewöhn-
liche Melodie. Wenn eine solche Ausdehnung (es nimmt
sechs Seiten ein, wozu die Bezeichnung: „Lied" nicht recht

passen will) vonnölheo war, so müsste es wenigstens in-

teressanter sein; so aber, bei seinen häufigen Repelilio-

nen und Umschreibungen des schon vorher Dagewesenen,

ist es, unserer Meinung nach, nichts weniger als das.

Dann will ans auch die Tactart nicht recht zusagen

;

eine aus der Dreitbeiligkeit entstehende, vornämlich der
,4/»-Tact, würde schicklicher gewesen, und die aus dem
%-Tact hervorgehenden falschen sprachlichen Accente

beseitigt worden sein. Der '%-Tact würde obige Stelle

nicht allein richtiger accenluirt, sondern auch die Melo-

die zwangloser darstellen :

«eit du freundlich mich ge - grätst.

Das launige Element ist nicht Jedermanns Ding; auch

die Entdeckungsreise tragt nicht den Character, welchen

ihr ein in diesem Genre mit Glück arbeitender Compo-
nist gegeben bitte. Zudem ist uns die ganze Composi-

tion noch viel werth loser , als die zuerst genannte; das

Vorspiel und der Anfang derselben mögen Zeugniss geben

:

A lieg ratio.

Wir geh» zu Schiff und rei - SS* ; uu» lockt der Sleio <lrr

£2

sacht deo Frohnau ua - ser Baad im
a. t.

Unter diese ordinäre Melodie mit dergleichen Begleitung,

deren Introduction einen mit NB. bezeichneten Schnitzer

zeigt, welchen der Verfasser ohne Bedenken auch io's

Nachspiel aufgenommen hat, sind drei Verse gesetzt

Von den übrigrn vier Versen des Liedes bat fast je-

der, mit Ausnahme des sechsten uud siebenten , welche

beide eine und dieselbe Melodie haben, seine eigene, und

wenn auch diese Melodieen , das manchmal wiederkeh-

rende schlechte Accompagnement abgerechnet, dem Com»
ponisten um Vieles besser gelungen sind, wie die der

ersten drei Verse, so hat ihn doch das Unglück wieder

auf andere Art verfolgt. Von Vers 5 an schleudert ihn

dasselbe nach Adur, und er steuert, wie es im Liede

heisst: „und steuern wir hernach auch krumm, wir se-

geln doch die Well nicht um," wirklich krumm, segelt

A dur nicht um, sondern bleibt auf offenem Meere sitzen,

siebt sonach die liebe Heimath Fdur nie wieder.

Hermann Schellenberg

:

Meerfahrt. Ballade von Freiligrath. Für eine Singsümme
mit Begleitung des Pianoforte componirt von Carl Lome.

Op. 93. Berlin, bei Schlesinger. Preis '/4 Thlr.

Eine neue Ballade von Löwe, dem in diesem Fache

so gross, reich und eigentümlich dastehenden Tondich-

ter, versetzt den Referenten jedesmal in eine freudige

Bewegung; denn man darf von seiner geistreichen Fe-

der, so oft er jenes Gebiet betritt, stets Neues, Frisches,

Interessantes erwarten, und Das hat er auch hier gelei-

stet. In der ganzen Anlage und znmal in der Begleitung

einfacher und schmuckloser gehalten, als fast alle seine

früheren, ist diese Ballade gewaltig, grossartig tief,

schauerlich geheimnissvoll, wie das ruhige, in seinem

Scboose die versunkene Stadt bergende Meer selbst, und

sie dürfte sieb, wie sie es in ganz vorzüglichem Maasse

verdient, einer um so weiteren und allgemeineren Ver-

breitung zu erfreuen haben, je unerheblicher die Schwie-

rigkeilen sind , die sie dem Sänger wie dem Spieler

bietet. Indem wir dem genialen Verfasser für den rei-

chen Runstgeouss, den uns dieses einfach grosssrlige,

seiner durchaus würdige Werk gewährt bat, den wärm-
sten Dank aussprechen, bemerken wir nur noeb, in usum

Delphini, dass bei der Bassfigur:

die Applicatur leichter wird,

Zahlen 1. 2. 1. setzt.

für 3. 2. 1. die

Vater nnser, für vier Singstimmen mit Begleitung

zwei Violinen, drei Violoncello, Contrabass, zwei 1

nen, zwei Trompeten, Pauken und Orgel von Jos. e.

Blumenthal. Op, 90. Partitur und Stimmen. Wien,

bei P. Mechetü, 1 Fl. 30 Hr. C M.

Das Vater nnser ist hier im homophonen VocaJsalze

einfach und schlicht in Einem Zuge gerade durebeompo»

nirt, während die Instrumente eine kam Einleitung von

eilf Tacten und dann eine würdig gehaltene Begleitung

geben. Das Gante kann, mit Sorgfalt ausgeführt, nicht
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oho« goto Wirkung »ein. Freilich dürfte der Umstand,

dass auf drei Violoncello's gerechnet iil, an vielen Orten

der Aufführung Hindernisse entgegenstellen. Indess könnte

sieh ja durch die Orgel helfen — ein Fall, auf wel-

der Herr Componist sogleich bei Einricbtuog der

me hätte Rücksicht nehmen mögen. Die Aus-

Claviercompoxitionen.

Wie sonderbar zuweilen das Schicksal mit einen

spielt oder ihm mitspielt ! Da öffnen wir das

ans ron der verebrlichen Redaclion zur Anzeige gesen-

dete Notenpaket, und sogleich fallen uns

1) Musikalische Empfindungen wibrend des Gebrauchs der

Kaltwasserkur tu Wolfsanger, für das Pianoforte cosa-

ponhrt von Deichert. Cassel, bei Luckbardt. Pr. Vi Thlr.

in die Angen, und wir fühlen ans nun, nach Durchsiebt

dieser ganz artigen Tänse, höchst unglücklieb, dass wir

uns nicht auf der Stelle gen Wolfsanger (sehr schlecht

bewandert in der Badegeographie, wissen wir leider nicht

einmal, wo der Ort liegt) aufmachen können, um dort

ähnlicher musikalisch - poetischer Empfindungen theilhaf-

tig su werden, wie der Verfasser, der durch dieses Werk
gewiss nicht wenig dazu beilragen wird, jene Wasser-

heilanstalt in den Zug zu bringen. Wir geben in unse-

rer Anzeige blos gewissermaassen das poetische Recepl

der hier gebotenen musikalischen Ergüsse; allein es wird

hinreichend sein, um unsere Leser nach einem Werke
begierig zu machen, am dessen Acquisilion in der That

die Verlagshandlung zu beneiden ist. No. 1. Galopade.

„Wohlbehagen nach dem Morgenbade." No. 2. Galopade.

„Sehauer und Beben unter der grossen Doucbe." Eine sehr

gehallvolle Nummer, denn es kommt darin auch „Neubeleb-

ter Muth während des Ankleidens," ferner „Fröhliches

Bewegen" und endlich ,, Gänzliches Wohlbehagen" vor.

Was will man mehr?! Die folgenden Tänze sind leider

in poetischer Hinsicht weniger reich ausgestaltet. Unstrei-

tig bat der Verfasser darauf gerechnet, dass die Bade-

Slsle, einmal in den Zug gebracht, sich selbst das Nö-

ige hinzudichten werden; allein sollte er nicht zu viel

vorausgesetzt haben? Es möchte schwerlich ein Anderer

oder Dritter auf gleich sinnreiche und cbaracterisliscbe

n verbrämt. Der Vortrag

GM

4) Deutsche Lieder für Piano allein von C. Lührss. Op.

10. No. 2. Preis 10 Sgr. „Wiegenlied" von Kücken.

No. 3. Preis 10 Sgr. „Willkommen" von Fr.Curtck-

mann. No. 4. Preis 10 Sgr. „Treu, süsses Mädchen,

lieb ich dich" von Martckner.

„Paraphrasen" hat der Verfasser, der übrigens ein

sehr tüchtiger Claviervirtuos sein moss, die hier von ihm

in Anwendung gebrachte Behandlungs weise der bezeich-

neten Lieder genannt. Sind nun auch diese „ Paraphra-

sen" so reich und üppig ausgefallen, dass man in ihnen

die Originale kaum wieder erkennt, so hat doch der Ver-

fasser brillante Ciavierstücke geboten, welche bei Denen,

die eine solche Behandlungsweise ihrer Lieblingslieder

(die uns eben niebt sonderlich zusagt) leiden mögen,
Beifall finden

aut gleic!

verfallen, wie er

2) Mädcbenträume. Walaer für das Pianoforte von GtatgL
Berlin, bei Schlesinger. Preis 12'/t Sgr.

Diese Nummer hätte eigentlich einer Dame zur Be-

gutachtung übergeben werden sollen, denn wir können
leider nicht aus eigener Erfahrung über „Mädcbenträume"
urlheileu, weil wir uns nicht entsinnen, je dergleichen

gehabt zu bähen. Indess wird es sich niebt übel nach
diesen Walzern tanzen lassen — nnd Das ist am Ende
doch die Hauptsache.

3) Heroischer Manch in ungarischem Styl, für das Piano-

forte von F. Lh%t Berlin, bei Schlesinger. Pr.%Tblr.

Die Themata dieses Marsches sind originell und cha-

racteriatisch erfunden. Die Ausführung ist reieh mit Pas-

5) Transrripiions pour le Piano seol par TA. Rullak.

Op. 6. Egmonl. Berlin, bei Schlesinger. Vt Thlr.

Ein sehr reiches, aber auch sehr schweres Arrange-

ment der Ouvertüre zu Egmont für zwei Hände. Wer die

bekannten Liszt'schen der Beetboven'schen Cmoll- Sym-
phonie n. s. w. bewältigt bat, mag sieb auch an diesem

versuchen, das übrigens mit grosser Gescbickliebkeit durch-

geführt ist. Wenn es Herr Kullak selbst in den gehöri-

gen Tempi vorzutragen vermag, so babeo wir allen Re-

spect vor seiner Virtuosität.

6) 1" grande Fantaisie sur des tbemes de FOpera Marie,

la Olle du regiment, ponr ie Piano composee par Tk.

Kullak. Op. 13. Pr. % Thlr.

7) Fantaisie de Concert sur des motifs de Preciosa de

C. M. v. Weber pour le Piano seul composee par

Tk. Kullak. Op. 14. Preis 1 Thlr. Beide hei Schle-

singer in Berlin.

Auch hier beurkundet sich Herr Kullak als ausge-

zeichneter Ciavierspieler, der als Componist den Ton der

Zeit vollkommen zu treffen wusste, in Hinsicht auf Pracht

und Neubeil der Claviereffecle Keinem nachsieht, und auch

wobl den Virtuosen ersten Ranges würdige Aufgaben zu
bieten weiss. Es tritt da nnd dort bei ihm eine so eigen-

tümliche Kraft geistreicher Erfindung hervor, dass wir
uns sehr freuen würden, wenn er, anstatt sein unver-

kennbares Talent an Modeartikel za setzen, es einmal in

einer tüchtigen Sonate oder einem Clavierconcert ver-

suchte, Formen, an die sich seit Chopin gar kein Vir-

tuos mehr zu wagen scheint. Dr. K.

L,iedprschau.

Von dem Liede verlangen wir vor allen Dingen eine

ansprechende, fassliche, in sich abgerundete, in den Ge-
fühlkern des Gedichtes eindringende nnd ibn wiederge-

bende Melodie, welche von der Begleitung nur unter-

stützt und getragen, nicht aber erstickt werden darf. Bei
der Beschränktheit des Raumes, innerhalb dessen es sieb

grösstenteils bewegt, erscheint ein grosserer Retchlhum
und L'mfaug der Modulation in demselben in der Regel
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uasuubaft, und nur in ganz besonderen Fällen — da,

WO etwa der Text einen grosseren Luxus der musikali-

schen Farbengebong und aebärfere Contraale in densel-

ben erfordert,— leidet jene Regel Ansnabmen. Wir haben

gewiss niebt Unrecht, wenn wir behaupten, daas gerade

die treffliebsten Lieder, die sich des allermeisten und
dauerhaftesten Beifalls über den Wechsel der Mode hin-

an« zu erfreuen ballen, in Hinsicht auf Melodie die klar-

sten und fasslichslen, in Hinaicbt anf Modulation die ein-

fachsten , in Hinsicht auf Begleitung die ungesucbleslen

waren. So unleugbar Dies nun aber auch ist, so wenig
wird es doch von manchen Liedercomponiaten in's Auge
gefasst, und wir glauben vorzüglich in der letzten Zeit

sehr häufig eine überschwellende Ueppigkeil in der Mo-
dulation bei auffallender Vernachlässigung des melodischen

Princips wahrgenommen zu haben, welcbea niebl selten,

anstatt als Hauptsache hervorzutreten, dnreb überwu-

chernde Scbwülsligkeil der Begleitung und der Modula-

tiou völlig erstickt und in den Hintergrund zurückge-

drängt wird. Wollten wir nun nach dem oben angedeu-

teten Maassslabe die unten verzeicbnelen Liederherte bc-

urlheilen, so würden wir kaum das eine und andere

als musterhaft hervorheben können , ja über die meisten

den Stab brechen müssen. Allein wir würden dann den

Verfassern, die gross tent bei Is mit unverkennbarem Ta-

lente, mit Fleisa und Geschick gearbeitet haben, zu nabe

Ireleu und uns dem Verdachte eigensinniger Hyperkrilik,

grämlicher Krittelei aussetzen. Darum überlassen wir es

lieber den Herren Verfassern selbst, die bier angezeigten

Werke an jenem Maassstabe zu prüfen, nnd wenn sie das

Tadelnswertbe und Verwerfliche erkannt haben, so wer-

den sie sich dann von selbst gedrungen fühlen, es künf-

tig zu vermeiden und, zur Sicherung eines allgemeineren,

dauerhafteren Beifalls für ihre Kunstschöpfungen , dem
Melodiösen, dem einfach Warmen, Wabren, Ungekün-

stelten nnd Ungesucblen zu huldigen, welches in jeder

Knnst das Beste und Höchste, aber zugleich auch das

Schwersie ist, zu welchem .in der Regel nur das völlig

durchgereifte Talent binandringt, während gerade die un-

reifere Jugend im stürmischen Drange ihrer überschwel-

lenden, ' ungezähmten Kraft am Leichtesten in die gerüg-

ten Fehler verfällt

.

1) Sechs Lieder, gedichtet von Otto A. Banck, für eine

Singstimme mit Pianofortebegleilung in Musik gesetzt

von Cor/ Banck. 55. Werk. Leipzig, bei Fr. Hof-

meister. Preis 17% Ngr.

Der Verfasser, der uns neuerdings wieder vorzüg-

lich durch seine trefflichen Jugendlieder lieb geworden
war, bat anch hier einfach Ansprechendes

,
grossentbeils

frisch nnd warm Empfundenes und dabei leicht Auszu-
geliefert, und obgleich die Liedform durch ihn

ir reichen und überwieiegend glücklichen Anbau
gefunden, so erscheint doch seine Kraft für dieselbe noch

Keineswegs erschöpft. Indess möchten wir ihm doch nicht

rathen, sie nach dieser einen Seile bin zu lange und zn

anhaltend anzuspannen, indem dies leicht frühzeitige Er-

schöpfung zur Folge haben dürfte. Die reichsten Talente

im Fache de« Liedes erhielten sich durch abwechselnde

Versuche in ^anderen^ Kunstzweigen frisch und in steter

2) geistliche Lieder für eine Bariton- oder All-

stimme mit Begleitung des Pianoforte, nnd zwei Cho-
räle, in Musik gesetzt von A. F. Amacker. Op. 26.
Leipzig, bei Friedrich Hofmeister. Preis 17% Ngr.

Das Feld des freien, geistlichen Liedes ist gerade

noch niebl eins der reicher angebanlen, und so werden
die vorliegenden, welche den Geist gesunder, unerkün-
stelter Frömmigkeit albmen und in würdiger Form auf-

treten, den Anklang finden, den sie in der Thal verdie-

nen. Die beiden angehängten Choräle haben uns ungleich

weniger angesprochen, als die Lieder. Sie sind, dass wir
es gerade heraussagen, total verfehlt. Wer wird in ei-

Cborale Stellen gut beissen mögen, wie folgende:

3) Sechs Lieder für eine Singslimme mit Begleitung des

Pianoforle, in Musik gesetzt von Frans Corner. Op.

33. Berlin, bei Ernst Krigar. Preis 17% Sgr.

Hätten wir nicht bereits Hunderle von Liederbeflea

in den Händen gehabt, so würden wir das vorliegende

für ein ausgezeichnet gutes erklären; denn es fehlt

niebt an melodischem Fluss und sonstigem guten Gusse.

So aber begegnen wir gar mancherlei schon od gebrauch-

ter Wenduogen u. s. w. Am Eigentümlichsten erscheint

das Lied No. 2 „Das letzte Glas." Sollte No. 3 „Lied

eines Bcttrlmädchens " componirt werden, so musste es

volkstümlich origineller geschehen. Gerade solche Lie-

der macht sich das Volk selbst am Besten. Im Texte die-

ses Liedes, so einfach er schein i, liegt ein tiefer, ver-

zweifelnder Sinn versteckt, den der Componisl nicht ge-

troffen hat. No. 4 ist artig und glatt gesungen, No. 5

und 6 aber sind eigenlbümlicber gehalten.

4) Sechs Gedichte von Friedrich Ludwig, für eine Sing-

slimme mit Pianofortebegleilung componirt von Louis

Liebe. Op. 2. Cassel, bei C. Luckhardt. Pr. *i Thlr.

5) Schwinge , Lüftchen ! Gedicht von Fr. Ludwig , für

eine Singstimme mit Begleitung des Piaooforle und

Violoncello. Componirt von Louis Liebe. Ebendaselbst.

Preis 'A Thlr.

Alles ganz artig, fein und geschickt gemacht —
fast durchgehend» ein weitschicbliges, zerfahrenes,

in's Blaue zerOiesseudes Wesen in der Führung der Hauut-

slimme, welches zwar melodische Klänge, aber keine Me-

lodie macht. Wollten die Herren Liedercomponislen doch

einsehen lernen, dass auch das Lied seinen Periodenbau

nnd eine gewisse innere ibemaliscbe Haltung verlangt.

Das rundeste Lied, welches der Verfasser hier gegeben,

ist No. 5, „Beruhigung." In No. 5 „Ueberfahrl" scheint

)igitized by Google
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bs ganz ohne innere Notwendigkeit der Tact gewech-

selt, was der übrigen guten Auffassung des Gedichtes in

so fern Abbrach that, als es dadurch etwas Zerstückel-

tes erhält, was nicht als Gewinn zu betrachten ist, nicht

einmal in der Ballade, in deren Bereich übrigens das Ge-

dicht hineinstreift. Wenn nicht ganz besondere Textgründe

einen Tactwechsel gebieterisch verlangen, ist stets das Lied

in rhythmischer Hinsicht ans einem Gasse zu formen, der

sich sehr oft auch da gewinnen tost, wo er beim ersten

Blicke mit Schwierigkeilen verbunden scheint. Will man
sebon ein kurzes Gedicht in Pareellen zerlegen, wohin

soll man bei grösseren kommen? Die Musik bat so viele

anderweitige Hilfsmittel, Contraste zu schaben, dass man
in ihr doch nicht ohne absonderliche Notb, was der Dich-

ter in Einem Zuge gegeben hat, rhythmisch zertrennen

sollte. Uebrigens bat uns das Talent des Verfassers mit

Achtung erfüllt, und hei tieferer Kunslreflexion, bei wel-

cher isomer zunächst die Natur und tüchtige Vorbilder

am Rath tu fragen sind, wird er sich selbst und der Kri-

tik immer besser genügen.

6) Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte, componirt von Carl Lührst. Up. 6. Ber-

lin, bei Schlesinger. Preis % Thlr.

Sogleich das erste Lied hat uns für den Verfasser

eingenommen ; noch mehr das vierte, wiewohl keines als

werlhlos zu betrachten ist. Er scheint ein tüchtiger CLa-

vierspieler zu sein. Das ist schon für manche Liedercom-

ponisteu eine böse Klippe geworden. Das Lied No. 2
rangt gerade an, wie eine Clavieretude. Auch in No. 4

(sonst gut und frisch erfunden) und No. 6 macht sich die

Begleitung zu breit, als wäre sie Herrin im Hause. Wer
Liedercomponist sein will, muss den Ciaviervirtuosen zu

vergessen suebeo, damit des Guten nicht auf einmal zu

Viel gelhan werde.

7) Ein Ton voll süssen Klanges. Lied für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforle und Violoncello

(oder Horn) von Ferdinand Brandenburg. Op. 13.

Dresden, bei Heydt. Preis % Thlr.

Dieses ganz durchcomponirle, gut gehaltene, nur an

einigen Stellen durch zu lange Zwischenspiele allzu sehr

zerdehnte Lied wird, wenn man dazu einen geschickten

Violoncellisten gewinnt, einen günstigen Eindruck her-

vorbringen.

8) Sechs Lieder für eine Singslimme mit Piano, compo-
nirt von J. Matthieux. Op. 18. Berlin, bei Schlesin-

ger. Preis *a Thlr.

Das erste dieser Lieder „Es ist so still geworden,"
ein geistliches Abendlied, ist der Verfasserin wohlgelungen.

Am Meisten in lieb abgerundet ist No. 5, ,,Wolle kei-

ner mich fragen!" Auch No. 2 „Am Ufer" und No. 4
haben ans angesprochen. No. 3. „Auf, wohlauf ihr Can-
dioten" hätten wir aus der guten Gesellschaft hinweg-
gewünscht. Die Griechen haben es um uns Deutsche neu-
erdings doch wahrlich nicht verdient , dass wir ihnen
Lieder singen. Auch ist gerade dieses der Verfasserin am
Wenigsten gelungen. No. 6 ist anfangs gut gehalten; al-

lein von dem leidigen Tactwechsel an sinkt es zu sehr

in das Gewöhnliche herab.

9) Sechs Gesinge für eine Singstimme mit deutschem und

italienischem Text und Begleitung des Piano von Fer-

dinand Hiller. 0». 23. Livre I. „Gebet," „Ständ-

ehen" und „Volkslied." Preis %Th!r. Livre IL „An
den Mond." „Anrufung." „Der Wunsch." Preü %
Thlr. Berlin, bei Schlesinger.

Das günstige Vorurlbeil, mit welchem wir diese Hefte

zur Hand nahmen, wurde durch wiederholte fleissige

Durchsicht derselben bestärkt, obgleich wir den Verfas-

ser nicht überall von einer gewissen gesuchten L'eber-

fülle der Modulation frei sprechen können, welche uns

vorzüglich in dem sonst so trefflich angelegten Gesänge

„An den Mond" (diesen heut zu Tage von Dichtern und

Componisten viel zu sehr vernachlässigten Trabanten un-

serer guten Muller Erde) etwas gestört bat. Ganz vor-

züglich angesprochen haben uns No. 2, „Das Ständchen

des Schiffers," und No. 6 „Der Wunsch," während uns

No. 3 „Volkslied" am Wenigsten zusagen wollte. Der Ver-

fasser hat darin den Volkston nicht getroffen und die all-

zubäuGge Wiederholung des „o weh ! o weh ! wie drückt

es mich im Herzen !
" wird lästig. Sie schlägt leicht in's

I Komische um, das hier der Verfasser doch wohl schwer-

I

lieh iutendirt bat.

10) Drei Lieder („In's Herz hinein," „Ständchen" und

„Früblingstoaste ") für eine Singslimme mit Beglei-

tung des Pianoforte componirt von Carl Häser. Op.

6. Cassel, bei Carl Luckbardl. Preis 12 Sgr.

Diese Lieder haben etwas Dilellantenmässiges, welches in

einer gewissen l'nbebolfenbeil der Anlage, Gestaltung und
. inneren Haltung liegt, obwohl dem Verfasser melodische

ErGndungskraft nnd Talent nicht abzusprechen ist. So-
1

gleich in dem Vorspiele zum „Ständchen" erscheinen

Tact drei und vier gegen die beiden ersten zu leer. Der
Verfasser hätte sie durch Figuren, die den in den beiden

erstrn Taclen hervortretenden correspondiren und zu ih-

nen Gegensätze bilden, ausfüllen sollen. Die häuGge Wie-

. in Gesang und Begleitung ist durchaus nicht von ange-

nehmer Wirkung. Am gelungensten ist das Lied No. 2
„Ins Holz hinein." In No.3 ist folgende Stelle verwerflich :

Durch die wenigen Pausen wird hier der Eindruck der

Bdur- Harmonie keinesweges so verwischt, dass du Ohr
sogleich darauf die volle Des dur- Harmonie verträgt. Der
Cebergang roussle besser vermittelt werden. Die Aus-
stattung sämmüicher hier angezeigten Hefte ist übrigens

lobenswerlh. 10.

zed by Googl
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Nachrichten.
Gotting**. Leber das von Herrn Arnold Wehner

zum Besten des evangelischen Vereines der Guslav-Adolph-
Stiflung veranstaltete Concert.— Die am 10. nnd 11. Sep-
tember d. J. in Göllingen Statt gefundene Hauptversamm-
lung des evangelischen Vereines der Gnslav-Adolpb-Slif-

tnng bat des Bedeutsamen und Erhebenden so viel ge-

währt . dass man erst jetzt« nachdem manche mehr äus-

serliche Eindrücke in den Hintergrund getreten sind, der

unsichtbaren Krade sich klarer bewusst wird, welche,
durch einen heiligen Eifer für die hoben Zwecke des

Vereins, wie durch eine edele Mäasiguog, von der alle

Mitglieder durchdrangen waren, belebt nnd gelintert,

zum Heile des kirchlichen Lebens der Proleatanten in

Deutschland, ja zum Heile der protestantischen Kirche
selbst, sich Gellung zu verschaffen wissen werden, aus

and durch sieb selbst. Es ist hier nicht der Ort, alles Ein-

seinen zn gedenken, wohl aber eines Kunstgenusses, wel-

cher mit dem Feste in unmittelbarer Verbindung stand

nnd die Feier auf eine so schöne and würdige Weise
beschloss, dass wir noch mit inoigster Freude daran zu-
rückdenken \ Herr Arnold Weimer aus Güttingen hatte

nämlich zum Besten des Vereins ein Concert veranstal-

tet, welches einen Jeden, der mit den in LoeaJverhält-

nissen liegenden Schwierigkeiten vertraut ist, in einem
wahrhaft üherrasehenden Grade befriedigen musste. In

Güttingen fehlt eiue stehende Capelle, ja selbst nicht ein-

mal für die nothweDdigste Stütze eines Orchesters, für

ein Quartett, sind ans öffentlichen Fnnds Mittel gewährt;
die meisten Mitglieder des Orchesters stellt der verdiente

Stadtmusikus Jaeobi, ausserdem besteht dasselbe aus ver-

schiedenen Musikiebrero , Mitgliedern der Mililärmusik

nnd Dilettanten, welche so häufig wechseln, dass schon

dadurch die ein jedes gute Orchester nolhwendig bedin-

gende Stetigkeit gänzlich fehlt. Verschiedene Gesangver-
ein«, namentlich die des Herrn Musikdirector Dr. Hein-
rotJt nnd des Herrn Musiklehrer Leutchner, welche in-

dess auch nur in selteneren Fällen zusammenwirken, ma-
chen die Aufführung von Vocalmusik leichler möglich.

Es bekundet unter diesen Umständen einen nicht gerin-

gen Grad von Gewandtheit nnd Sicherheit, wenn Jemand
in der kurzen Zeit von wenigen Wochen es möglich zu
machen weiss, dem Publicum einen Kunstgenusa zn bieten,

wie man ihn Herrn Wehner zn danken bat. Das Con-
cert fand am 11. September in der Aula Statt; schon

die architectonisehe Schönheit des Locals stimmte zn
edler Freude, und Referent kann den Wunsch nicht un-
terdrücken , dass bei ähnlichen Gelegenheiten die Benu-
tzung der Aula zu Concerten wieder gestattet werden
möge, und gewiss wird es allgemeine Anerkennung ver-

dienen, wenn man sich mehr nnd mehr überzeugt, dass

die zunächst für die Vertreter der Wissenschaft bestimm-

ten Räume nicht profanirt werden, wenn man auch der

Kuosl eine gastliche Stätte darin bereitet, und dadureh

auch äusserlicb diejenige Humanität manifeslirt, welche

der Kunst gleiche Achtung znllt, wie der Wissenschaft.

—

Der erste Theil des Coocerts war nur zu geistlicher

Musik bestimmt, und sebloas sich dadurch auf eine eben
so schone, ak erhebende Weise an die Feier des Festes

selbst; er begann mit der Seb. Bach'scbeo Bearbeitung
des geistvollen, man möchte sagen: acht protestantischen

LvMer'schen Chorals: „Ein fesle Burg ist unser Gott."
Kann man auch den unerschöpflichen Keichlhum nnd die

unendliche Kunst in der ItacA'scben Bearbeitung, welche
einem grossem Werke des unerreichten Meisters ent-

nommen ist, nicht genug bewundern, so glaubt Referent
dennoch, dass der Choral in seiner ursprünglichen, der-

ben nnd äebt deutschen Einfacbbeil, in welcher Dichtung
wie Musik auf eine so wundervolle Weise die Zeit cba-
racterisiren, in welcher der grosse Reformator, durch die

Kraft des Glaubens seiner Unüberwindlichkeit und des

Sieges seiner Sache sich klar bewusst, beide schuf, auf
ein so gemischtes Publicum einen noch lieferen Eindruck
gemacht bähen würde. Hierauf folgte Mendelttohn't Ou-

I

verlure zum Oratorium Paulus, an welche sieb unmittel-

bar der Choral : ,,Wachet auf" aua demselben anscbloss.

War auch das Orchester durch mehrere fremde Künstler
verstärkt , so vermochten sie allein doch nicht diejenige

Begeisterung in die Aufführung zu bringen, welche die

herrliche und kunstreiche Ouvertüre fordert nnd welche
der Concerlgeber so sichtlich zn erstreben bemüht war;
namentlich fehlte gegen das Ende die so iiolhwendige

Steigerung, nm einerseits die Melodie des vorhin erwähn-
ten, der Ouvertüre zum Grunde liegenden Chorals scharf

hervortreten zu lassen , andererseits die Piguration der
Saiteninstrumente so unterzuordnen, dass beide als ein

organisches Ganze gehört werden. Mad. Fiteher • Achten
sang hierauf die ebenfalls dem Oratorium Paulus ent-

lehnte Sopranarie : „Jerusalem" mit solch edler Einfach-

heit, dass man sich der innigsten Rührung nicht erweh-
ren konntet jenes, sanften Wellenbewegungen gleiche

i
Anbauchen der den Blasinstrumenten, namentlich den Cla-

I rinetlen nnd Flölen, gegebenen Accorde darf wobl nur

\
von Mitgliedern eines ausgezeichneten, von der Schönheit

,
der Composiiion ganz durchdrungenen Orchesters erwar-

:
let werden. Wahre Befriedigung gewährte die sodann fol-

gende Aufführung des 42. von Mendelssohn in Musik
gesetzten Psalms; die Chöre, aus 77 männlichen nnd 74
weiblichen Stimmen besiebend, gingen durchweg gut, ja

zum Theil ausgezeichnet gut; Letzleres gilt namentlich

von der ersten und vierten Kummer. Man kann sich

kaum etwas Rührenderes und Ergreifenderes denken, als

wenn in dem ersten Chore der Alt beginnt: „Wie der

Hirsch schreit nach frischem Wasser" u. s. w. nnd dann

der Sopran und die übrigen Stimmen in dieses Flehen
nach dem Anschauen des Ewigen einstimmen ; nicht leicht

möchte die Nolb eines gläubigen Gemüthes nnd die Hoff-

nung auf Erhörung in Tönen schöner ausgedrückt sein.

Einen herrlichen Gegensatz bildet der vierte Chor: „Was
betrübst du dich, meine Seele, nnd bist so uorubig in

mir? Harre auf Göll" o. s.w. In dem Unisono der Män-
nerstimmen und in dem recilativarligen Gange der Me-
lodie liegt eine unbeschreibliche Grossartigkeit, und doch

wieder eine unendlich wohlthuendc Weichheit. DerScbluss-

ehor würde sicher einen noch grossartigeren Effect ge-

macht haben, wenn das Tempo noch bewegter und das

Einsetzen der einzelnen Stimmen entschiedener gewesen

wäre; Referent hat um so weniger Anstand genommen,

Dies offen auszusprechen, als alle Mitwirkende von einen»
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•o ehrenwerthen Eifer beseelt waren, dass es ihnen nnr

lieb sein kann, von dem Eindrucke Kenntniss zu erhal-

len, welchen das Ganze nach verschiedenen Seilen bin

gemacht bal. Die Soli, welche Mad. Fischer- Achten und

vier Dilettanten übernommen ballen, Hessen kaum Etwas

in winsehen übrig; unter den Letzteren müssen wir

Heim Dr. Kirchner besouders erwähnen , den maocber

Künstler vom Fache in seinen seelenvollen Vortrag, wie

um feine schöne Stimme zn beneiden Ursache bat.

Die zweite Abtbeilung wurde darcb Spohr't Ouver-

türe zu Jessonda eingeleitet
;

gewiss ward in Göttingen

die herrliche Compositum des gefeierten Meistert nie so

gut aufgeführt. Herr Arnold Wehner spielte sodann Men-
delssohn t Pianoforteconeert aus Gmoll, nnd bewibrte

darin eine bedeutende Fertigkeit , vorzüglich aber einen

zarten nnd edlen Vortrag. Das Bestreben, in den Geist

der Composilion einzudringen und sie gewissermaasstn

zu reproduciren , maehte einen sehr wobllbuenden Ein-

druck , und wies anf erfreuliche Weise darauf bin , wie

weit verschieden das bei den gewöhnlichen Coneerlspie-

lern übliche Glinzen mit der Technik von geistreicher

Auffassung; und acht kii malerischem Spiele ist. Der Vor*

trag des Andante, wie aller zarteren Stellen war ausge-

zeichnet schön; im Uebrigen würde derselbe noch ent-

schiedener nnd klarer gewesen sein , wenn das Orche-

ster, mit der Composilion genauer bekannt, die Freiheit

des Spiels nicht oft zur Ungebühr gelähmt bitte. Beson-

deren Dank verdient Herr Wehner für die Wahl dieser

geistreichen Composilion, welche in Güttingen noch nicht

zur Aufführung gebracht war. Die unzweideutigen Be-

weise allgemeinen Beifalls werden Herrn Wehner gezeigt

haben, wie frendig und aufrichtig man jede ernstere Be-

strebung anerkennt, und mit welcher Tbeilnahme man
ihre fernere Ausbildung verfolgen wird. Das Coneert

wurde anf einem Flügel mit englischer Mechanik ans der

rühmlich bekannten Werkstatt« ron With. RittmüUer in

Göttingen gespielt; auch dieses Instrument zeichnete sich

durch einen überaus schönen, kräftigen und gleich massi-

gen Ton, so wie durch eine musterhafte Mechanik aus.

Siebt genug ist das eifrige und ernste .Streben des Herrn

RittmüUer anzuerkennen, wodurch es ihm gelungen ist,

dass seine Instrumente den besten englischen gleichge-

stellt werden und dabei um die Hälfte wohlfeiler sind.

Nachdem Mad. Fischer- Achten eine Arie aus Mozart*
Davide penilenle gesungen hatte, spielte Herr J. J. Bott

aus Cassel eine Fantasie von Spohr für die Violine ; der

junge Künstler bekundete darin seine bekannte Virtuosi-

tit; hierauf folgte ein geistlicher Chor: „Ave verum,*4

componirt von Arn. Wehner { die Composilion, durch

schöne nnd natürliche Slimmenführung ausgezeichnet,

zeugte von einem edlen, eileler Elfcelhascherei fremden

Streben, nnd erwarb sich, wie auch die vortreffliche Aus-
führung, allgemeinen Beifall. Den Glanzpunct des Abends
bildete der hierauf folgende Chor: „Salve regiua" von
Morris Hauptmann. Da weht ein acht kirchlicher Geist

!

Da ist eine Versenkung , wie man sie jetzt kaum für

möglich hält! Es ist dies eine Composilion von unbe-

schreiblicher Schönheit, so edel, so einfach nnd unge-

sueht, dass sie nur den schönsten Werken früherer Jahr-

an die Seite gestellt werden kann. Hier zeigt

sich die wahre Kraft und Schönheit der Slimmenfübrung;
iede einzelne Stimme ist selbständig; diese Selbständig-

keit ist aber eine bedingte, eine organische, sie wächst
aus dem Ganzen und bal in

jenen Baumen, deren Zweige
neigender zum Boden

hm ihr Leben , sie gleicht

in üppiger Kraft eich wie-
und neue Wurzeln schlag

Hierin, wie überhaupt in der Form, bat

d, der, zur EiEinheit w»™«-»,
bildet, weon beide einer poetischen idee entspringen.

Die Ausführung, welche hin und wieder nichl ohne Schwie-
rigkeiten ist, war eine gelungene zu nennen, und der

uugelheiltc und laute Beifall des gesammlen Pnblicnms
zeigte, das* das wahrhaft Schöne von Jedermann, wenn
auch nicht ganz begriffen, doch lebhaft gefühlt werden

I kann. — Herr J. J. Bott spielte sodann von ihm selbst

|

compouirte Variationen für die Violine über ein Thema
von Weher. Ranmt man auch mit Kecbt dieser Kunst-
form nicht mehr die Stelle ein, welche sie früher usur-

! pirt hatte, so mag man sie sich doch immer gefallen las-

sen, wo es vorzüglich auf das Geltendmacben der Tech-
nik abgesehen ist, zumal wenn Jemand, wie Herr Bott,
so viele geluogene Compositionen aufzuzeigen hat. Jene
Variationen , welche eben so brillant, als schwierig und
einem gemischten Publicum gegenüber sehr geeignet sind,

mit den Spiele zu glänzen, trug Herr Bett aussererdenl-
lich schön vor, da Kraft und Reinheit nicht weniger
ausgezeichnet waren, als die Sicherheit, mit welcher die

enormsten Schwierigkeilen vollständig überwunden wur-
den. Den Sehluns des fast zu reichen Coneerls bildete

ein Männerchor, welcher Reicherdt's Lied : „Was ist des
Deutschen Vaterland" mit grosser Energie vortrug.

Referent ist überzeugt, dass Jeder, der dem Con-
oerte beiwohnte, in deu Dank einstimmen wird, welcher
Herrn IVehner in reichem Maasse gebührt ; muss es ihm
grosse Freude gemacht haben, den äusseren Zweck seiner
uneigennützigen Bemühungen so vollständig erreicht zn
haben, —- denn seit vielen Jahren fand in Göttingen kein
so zahlreich besuchtes Coneert Stall , dass das grössle
Local zu beengt wurde, — so muss es ihm noch grös-
sere Befriedigung gewährt haben, der eigenen Kräfte sieh
so bewusst geworden zu sein; für eioen Künstler vom
Fache, welcher znm ersten Male in der Art öffentlich

auftritt, dass er aliein ein Coneert arrangirt, die einzel-
nen Sachen einstudirt und dirigirt, ist es sieher von ent-
schiedener Wichtigkeit, den Erfolg seiner Bemühungen
kennen zu lernen. Herr Wehner, der, wie oben ange-
deutet worden, mit Schwierigkeiten der verschiedensten
Art zu kämpfe«! balle, bat sie auf eine so glückliche Art
zu überwinden gewusst und so erfreuliche Zeugnisse
seines Talentes zum Dirigiren gegeben, dass man ihm
um so mehr Gluck zn seinem ersten Auftreten wünschen
darf, als man von seinem äebl künstlerischen Streben er-

warten kann, dass er ron der Grösse und Bedeutung der
dem wahren Künstler gestellten Aufgabe zu lebhaft durch-
drungen ist, um verkennen zn können, dass das Gege-
bene nur der Aufsog zu noch schöneren und) bedeuten-
deren Leistungen sein soll. —

Hamburg , im September. Wenn die Sommersaison
auch im Opernfache nur wenig Neues gebracht hat, 8*

Digitized by Google



705 1Ö44. October. x\o. 42. 706

bot sie doch recht viel Interessantes und manches Vor»
sögtiehe. Adams komische Oper: „Zum treuen Schäfer"

ging im Juli mit Beifall in Scene. lieber die Musik selbit

noch erst ein Langes und Breites zu berichten, möchte
wohl als ü'berflümig erscheinen, theils weil Adam hier

durchaus nichts Neues bietet und seiner Art treu geblie-

ben ist, tbeils weil ron anderen Seilen die Oper in die-

sen Blättern mehrfach schon besprochen ist. Der Coque-

rel wurde mit entschiedenem Glücke von Herrn Kap* dar-

gestellt, dem die Partie von Cornet einsludirl war und
worin er eine gelungene Copie seines Lehrers lieferte.—
Grosse Theilnahme fand die Aufführung der „Aotigone"
mit Mendelssohns trefflieber Musik. Das Arrangement
der Böhne war ganz nach dem Muster der Berliner ein-

gerichtet und es zeugte die Zusammensetzung des Stückes

überhaupt von grosser Sorgfall der Regie. Die Ausrührung

war von Seilen der Schauspieler durchweg trefflich und

namentlich ausgezeichnet Mad. Lern — Anligone — und

Herr Grunert — Kreon. — Nicht minder verdient die

Ausführung der Mendelssohn scheu Musik gerühmt zu

werden. Die Chore lösten ihre Aufgabe zur allgemeinen

Zufriedenheit und das Orchester leistete unter der tüch-

tigen Leitung des Herrn Capellmeister Krebs so Ausge-

zeichnetes, dass auch der rigoroseste Kunstrichter sich

befriedigt fühlen mussie. Anligone wurde bis jetzt achlMale

gegeben, die ersten vier Male bei stark besetztem Hause,

und es ist somit leicht möglich, dass Sophoc/es gleich

der Mad. Birch Pfeifer sich die Tantieme erwerben wird 1

Nicht ganz überflüssig möchte aber hiernach die Bemer-
kung sein , dass die einzelnen tadelnden Stimmen , die

sich in hiesigen Blättern über die Mendelssohn'tcbt Mu-
sik haben vernehmen lassen , bei dem musikverstäudigen

Theile des Publicum* allgemeine Indignation erregt haben,

und Dies um so mehr, weil jene es nur zu oft schon be-

wiesen haben, dass ihnen nicht allein guter Wille, son-

dern auch alle nolbwendigen Kenntnisse abgehen, um in

musikalischen Dingen ein Unheil fällen zu können. —
Wiederum neu einstudirt wurden , .Guido und Ginevra"
von Hateey und ,, Templer und Jüdin " von Marschner
mit Herrn Tichalschek als Gast. — Beide Opern fanden

keineo besonderen Anklang, wozu auch noch der Umstand
beitrug, dass die GesammUusfäbrung keineswegs gelun-

gen war. — Herr Chrudimsky vom Stadllheater zu Frank-

furt am Main gasürte als Olello, Roberl, Edgardo (Lucia

di Lammermoor) u. s. w. , fand aber einen getbeilten

Beifall. Die Stimme ist sebön, seine Gesangmanier lässt

aber noch 1
viel zu wünschen übrig und die Darstellung

ist zur Zeit noch unbedeutend. Dagegen bat Herr 77cAof-

schek mit seinem Gastspiele wiederum das glänzendste

Furore gemacht. Wahrend sechs Wochen sang er fünf-

zehn Mal und stets bei fast überfülltem Hause. Seine

diesmaligen Rollen waren: Roberl (zwei Mal), Raonl (drei

Mal), Rienzi (zwei Mal), Jvanboe im Templer (zwei Mal),

Eleazar in der Jüdin (zwei Mal), Georg in der weissen

Frau, Masaniello, Tamino und Sever in Norasa. Grosse

Bewunderung erregte besonders die Ausführung der Par-

tie des Rienzi in tragner's gleichnamiger Oper and man
schien allgemein erfreut über die vielen Schönheilen der- >

selben, die man daroh Tichalschek s meisterhaften Vor-

trag erst recht gewahrte. Die achte Vorstellung der Oper I

(Zu N«.

wurde zum Renefltanlbeile des Componisten als zugesi-

cherte Tantieme gegeben , und fand bei wiederum stark

besetztem Hause Stall; es musste daher mit Recht auf-

fallen , dass die Direction des Thealers die Oper wah-
rend der Anwesenheit TichaUchek's nicht öfter vorge-

führt bat. Die Ausführung der Oper bei dem Benefize des

Componisten wird von einem hiesigen Kritiker als die

vorzüglichste und gelungenste unter den bisher aUtlgefun-

deneu bezeichnet und er bemerkt unter Anderem : „ Die

Gesamutdarslellung bewies auf erfreuliche Weise, dass

man von dem Werthe des Werkes durchdrungen sei und
von allen Seiten in möglichst guter Ausführung dessel-

ben seine Hochachtung vor dessen Schöpfer zu erkennen
zu geben strebe. Jedenfalls ist dieses der schönste Lohn
und die aufrichtigste Huldigung, die man dem schaffen-

den Künstler darbringen kann." — Augenblicklich gastirt

hier Herr Peretti vom Stadtlhealer zn Cöln, der wahr-
scheinlich engagirt werden wird, da das Engagement des

Herrn Schmidt als Spieltenors sich wieder zerschlagen

bat. Als George Brown bat Herr Peretti gefallen. Er
besitzt eine angenehme Bühnengestalt und zeigt viel An-
lage zur Darstellung. Die Stimme ist für Spielparlieen

ausreichend, bedarf aber noch der ferneren Ausbildung.—
Der Violinvirtuos Bazzini war auch wiederum hier und

bat zwei Mal im Sladttheater und ein Mal im Tbaliatbea-

ler sich hören lassen. Beifall wurde ihm genug zu Theil,

aber in pecuniärer Hinsicht hat derselbe leider sehr

schlechte Geschäfte hier gemacht. — Dem. Ja»ede, wel-

che eine Anstellung bei der Leipziger Oper angenommen t

haben sollte, ist hier wiederum engagirt. Sie bat in den

Sommermonaten in Wieu und Berlin gastirt, aber ohne

sonderlichen Beifall, und ist besonders von der Wiener
Kritik sehr scharf mitgenommen worden. — Dem. Evers,

unsere Prima Donna, wird nach Ablauf ihres Contracts—
nächstes Neujahr — Hamburg wieder verlassen. Dem
Wunsche der Direction nach einen dreijährigen Conlract

unter gleich glänzenden Bedingungen wie früher'— 12,000
Mark Hamburger Courant Gage nebst zwei Monaten Ur-

laub, Benefiz u. s. w. — einzugehen, konnte sie nicht

I entsprechen, weil sie zum Frühjahre nach Italien zu ge-

:
heu beabsichtigt und auch auf der Reise dahin schon Ver-

I bindlicbkeiten zu Gastrollen eingegangen ist. In letzterer

Zeit bat diese vortreffliche, talentbegable und acht dra-

matische Künstlerin besonders neben Tichalschek ecla-

tante Triumphe gefeiert, namentlich als Valentine (in den

Hugenotten) und Nonns. — Zur nächsten Wintersaison

werden folgende neue Opern vorbereitet : Sirene von Au-
ben Don Pasquale von Donitctti-t Kälbeben von Heil-

bronn von v. Hoven. Auch kommt wahrscheinlich eine

dreiactige Oper von einem Mecklenburger, ». Ftototo, zur,

Aufführung, wozu der talentvolle Friedrich (Rieser) den

Text angefertigt haben soll. — — r.

Leipnig, den 15. October 1844. Zenites Abonme-
mentconcert , Sonntag, den 13. October. Ouvertüre zu
Leonore von Beethoven (Cdur, No. 3). — Scene und
Arie von Beethoven (Ah, pertido), gesungen von Frau

r. Fassmann- Seckendorf, königl. preuss. Hofoperusän-

gerin von Berlin. — Concnrtstuck für Pianoforte vom C.

«0
Digitized by Google



707 1Ö44. October. No. 42. 70«

M. p. IVtber, vorgetragen von Herrn C Reinicke aus

Altona. — Ouvertüre, Inlroduclion , Seen« und Cböre

aus dem ersten Acte der Oper Aleeste von Gluck (Al-

eeste — Frau v. Fassmann). — Adagio und Rondo für

die Violine, coooponirt und vorgetragen von Herrn Prof.

Jansa aus Wien. — Symphonie von Frans Schubert

(Cdur). —
Unter den vier Ouvertüren, die Beethoven su Leo-

nore geschrieben, iat unstreitig die dritte die grossartigste

and am Meisten dramatische; sie gibt ein vollständiges

Bild von der Handlung des Stocks und fesselt stets aufs

Nene das Interesse des Hörers, zumal wenn sie im Gan-
zen, wie im Einzelnen so seböo, in einer solchen Voll-

endung vorgetragen wird, wie von unserem Orchester,

wenn Jeder der Milwiikeoden, von dem hoben Geiste der

Gomposition durchdrungen, alle seine Kräfte aufbiete!, um
eine der herrlichsten Schöpfungen des grossen Meister«

auch würdig auszuführen. Dieses Streben war auch dies-

mal unverkennbar und wurde mit begeistertem Beifalle

helobnt. Als eine Neuerung ist e* uns aufgefallen, dasa

der in der Mitte der Ouvertüre wiederholt eintretende,

die Cataslrophe der Rettung verkündende Trompetenstoß
auf eiorr Ventiltroapete geblasen wurde, durch weicht
eine allerdings wünscbcnswerlbe grössere Sicherheit der

Töne erreicht werden mag, andererseits aber, abgesehen

von dem damit gewissermaassen begangenen Anachronis-

mus, die characterisliscbe Klangfarbe der kriegerischen

Signale alterirt wird.

Seit einer Reibe von Jahren haben wir Frau r. Fast-

mann hier nicht gebort. Wir lernten sie früher auf hie-

siger Bühne in den Rollen der Donna Anna , des Fide-

lio u. s. w. als eine treffliche Sängerin kennen, die, mit

einer grossen, vollen Stimme ausgerüstet, vorzugsweise

classiseber deutscher Musik ein gutes Studium gewidmet
hatte und darin fürwahr Ausgezeichnetes leistete. Von
dieser soliden Bildung und von ihrem geläuterten Ge-
schniitcke gab sie auch jetzt erfreuliche Beweise. Frei-

lich hat die Frische und leichte Ansprache des Tours, ja

sogar der Umfang der Stimme etwas gelitten; das ist

aber die Schuld der unaufhaltsamen Zeit. Sieben Jahre
sind allerdings gar leicht im Stande , hierin Veränderun-
gen zu bewirken. Und gerade mit den sogenannten gros-

sen Stimmen ist es ein eigenes Ding. Sehr häufig gestat-

ten sie weniger eine Cultivirung des colorirten Gesan-
ges; vielmehr in ihrem Umfange, in der Fülle des To-
nes liegt Da«, was Bewunderung erregt nnd Beifall er-

ringt ; nehmen diese ab . — und das geschieht oft nur
zu bald, — so schwindet zugleich der hauptsächliche Heiz

für den Zuhörer und es bleibt nur die Erinnerung an
Schöneres. Andere Sängerinnen dagegen, die bei an sieh

geringeren oder wenigstens nicht so efleelvollen Natur-
gaben durch Virtuosität oder fein nnancirlen Vortrag, zu-

weilen auch durch einen eigentümlichen Zauber ihres

Organes sieh auszeichnen, bewahren meistens diese Vor-
züge länger und vermögen daher durch dieselben später,

wenn aueh die Jugendbluibe und die Frisehe der Stimme
vorüber ist, immer noch das Ohr su befriedigen. Nun
wollen wir zwar damit nicht behaupten, dass das Ver-
dienst liebe der Leistungen der Frau r. Fatsmann nur
noch der Vergangenheit angehöre; allein ihre Stimme ist

eben niebl mehr die, die sie war, nnd ihre Erfolge kön-

nen sich daher auch mit denen einer frühereu Zeil nicht

messen. Dabei ist jedoch eine schöne Toubilduug und ein

edler, würdiger Vortrag geblieben, bei dem wir nur in

dem Reeitative der Beethovenicbeo Arie und in der Gluck'-

seben Soene einen gesteigerten Ausdruck des Schmerzes

vermissl bähen, und wenn aueh die Stimme in der Höhe

etwas schwer anspricht und dadurch in ihrer Reinheit

zuweilen beeinträchtigt wird, so kann doch der melall-

reiebe Klang der milderen Töne eine schöne Wirkung
nicht verfehlen. Jedenfalls war der Gesang der Frau r.

f Faumann höchst interessant und erwarb sieh den Beifall

j
der wahren Kunstfreunde irn vollen Maasse.

Herr Carl Reinicke aus Altona bewies derch ferti-

gen Vortrag de« Weber tchta Concertslüeks. dass er »äh-

j

rend seines längeren Aufentbalte« in Leipzig warkere

j

Forlschrille gemacht hat, und dass er eine solidere Rich-

tung verfolgt, als viele Clavierspieler beut zu Tage. Wir
bähen im Laufe des letzten Jahres öfter Gelegenheit ge-

habt, ihn in kleineren Kreisen zu hören, und uns an dem
rüstigen Streben dieses jungen Künstlers wahrhaft er-

freut, der besonders durch schönen, gemessenen Vortrag

jWosar/'scher. Beethoven'scher nnd Hummerscher Werke
sich auszeichnet. Es ist gewiss kein Tadel für Herrn

Beinicke, wenn wir die Ansiebt aussprechen, sein Spiel

eigne sieb mebr für die Kammermusik, als zur Produc-

tion im Concert; hier verlangt das grössere Publicum

einen mehr hervortretenden, blendenden Glauz der Aus-

führung, und wenn ein Künstler, hierzu weniger Beruf

und Neigung in sich verspürend, durch einfachere, aber

gehallvollere Mittel, wohin wir unter Anderem schönen

Ton, solide Technik und eine geistvolle Auffassung; rech-

nen, im engeren Cirkel verdieute Anerkennung sich er-

wirbt, so meinen wir, er könne dafür getrost den Ruhm
opfern, der Menge zu imponiren. — Das schöne nnd bril-

lante., nur etwas rhapsodische Concerlstück von Weher
ist, nachdem es unerklärlicher Weise lange Zeit nur We-
nigen bekannt geblieben war, seit ungefähr acht Jahren

ton Mendelssohn, Hemel! , Lust, den Damen Clara Schu-
mann und Marie Pteyel und vielen Anderen bald nach
einander hier zu Gebor gebracht worden, und löste auch

Herr Reinicke seine Aufgabe mit Glück und zur völli-

: gen Zufriedenheit des Publicum» , so würde sein Spiel

;
doch s/ewiss noch mehr Interesse erregt haben, wenn er

: sich ein anderes seltener gehörtes Stück zum Vertrage
1 gewählt hätte. Mit aufrichtiger Theilnabme begleiten wir

I den bescheidenen jungen Mann auf seiner Künstlerbahn

|
und sind überzeugt, dass sein ernstes Streben und seine

: Leistungen überall die Anerkennung sich verschaffen wer-
den, die sie hier finden.

Verdienten Beifall erwarb sich Herr Prof. Jansa
durch schöne, sichere und gewandte Vorführung seiner

I wenig originellen, aber ansprechenden Composiliou, nnd
gedenken wir vorzugsweise seines vollen, gesaogreichen

Tones.

Es ist wohl nicht leicht ein Inslnimeotalwerk gleich

bei seiner ersten Aufführung von unseren Publicum mit
so lebhafter Tbeilnehme aufgenommen worden, wie die

Cdur -Symphonie von Fr. Schubert; diese Theilnahmo

ist mit jeder Wiederholung immer mehr gewachsen «ad
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hat sich endlich bis zu wahrem Enthusiasmus gesteigert.

Wo finde ui aber auch nächst den nnerreicblen Beet-

koven'aehto Sympbonieen eine solche Fülle von Geist,

eine so reich Messende Quelle der herrlichsten musikali-

schen Gedanken, und eine so entschiedene Originalität

der ErGndung und Behandlung? Und wie wird durch ge-

wandte, sinnige Verschmelzung der Gegensätze der em-
pfängliche Hörer immer von Neuem angeregt nnd zu Ent-

deckung neuer Schönheiten hingeführt! Das dem ganzen
Werke in wohnende fremd - nationale Wesen bei dem un-

verkennbaren rein deutschen Gepräge; das plötzliche An-
knüpfen eines neuen Gedankens an den früheren , von
dem er in Bezog auf Cbaracler nnd Rhythmus gänzlich

abzuweichen seheiot, mit dem er aber erst völlig ein

Ganzes bildet; frappirende Aecordfolgen und Ausweichun-
gen , die den Fluss der Cooiposition erst recht veran-

schaulichen; das Drängen nnd Treiben des ersten Salzes

mit dem zurückhaltenden Charaoler des zweiten Themas

;

das halb idyllische , halb kriegerische Andante ; das tän-

delnde Scherzo mit seinem breiten Volksgesaoge ; endlich

der triumpbireude Jubel des Schlusssalzes, der mit sei-

nen Imitationen bald kecken Humor, bald den Preis des

Höchsten verkündet — alle diese strengen Conlraste, die

fast an Paradoxen zu streifen scheinen, sind doch so

wunderbar schöo zu einem grossen Ganzen verbunden,

ja sie bedingen sich gegenseitig dergestalt, dass man dem
Genius, der diese eben so neuen wie trefflichen Materia-

lien in sellener Vollendung zu einem Meisterwerke ver-

arbeitet«, die liefsle Bewunderung nicht versagen kann.

Da ist wahres lieben, ächler Geist, der, seines gewalti-

gen Stoffes gebietender Herr, die Grenzen der Schönheit

und Kraft erweitert, ohne sie zu überschreiten ! In Schu-

berts wunderbarem grossen Esdor-Trio und seinem herr-

lichen Forellen - Quintett, Op. 114, abnteu wir ex nngne
leonem , — und iu der That, das ist die königliche Ma-
jestät des Löwen, die diese Symphonie schuf! — Die

Ausführung von Seilen des Orchesters war eine vorzüg-

liche and rauschender Beifall folgte jedem Satze. L. R.

Das Gesanfffesl in Bockenem.
Nach einer Pause von zwei Jahren trat der Lehrer-

gesangverein im Fürstenthum Hildesheim unter der Fest-

direcliOD des Pastor Böttcher in Imsen zum fünften Male

am 'i. und 4. September in Bockenem wieder zusammen.

Auch hier wurde den Fingern von Seiten der wackeren
Einwohner ein sehr freundlicher Empfang zu Tbeil, der

sieb durch viele festliche Laubgewindc und herzliche Be-

willkommnung aussprach.

Die Zahl der Sänger war etwa 150, welche einen

tüchtig gebildeten Chor abgaben. Bei den Auffübrnngeu

ateht um so eher etwas Gelungenes zu erwarten, da bis

auf Weniges den einzelnen Vereiuen vom Gesangdirector,

Conrector Molch in Peina, genau bezeichnet ist, was so-

wohl in der Kirche, als im Freien und an der Tafel ge-

sungen werden soll. Die Feslordnnng war die frühere.

Am 3., Nachmittags, grosse Probe, die meistens deu Sän-

gern zu. laug wird, die aber um so sorgfältiger zu neh-

men ist, da man sieb hier nach langer Zeit zum ersten

Male wieder findet, nnd nkbi alle Vereine gleichartige

Vorübungen gehabt haben. Dieses Mal machte die Instru-

mentalbegleitung mancherlei zu schaffen , da die Herren
Musici aus zu verschiedenen Orten zusammengesetzt wa-
ren und nicht Alle gleichgestimmte Instrumente herbei-

brachten, was einen bei Blasinstrumenten nicht leicht zu

beseitigenden L'ebelstand verursachte. Namentlich musste
ein Fagott als ungehorsam und unverbesserlich sich ganz
vom Kampfplätze zurückziehen.

Die Abendgesänge begannen 6 Uhr. Wenngleich
diese genügend ausfielen, so war doch der Vortrag bei

den Morgengesängen am anderen Tage frischer und leben-

diger. Von Molch kamen dabei einige neue Lieder, bei

! Leibrock in Braanschweig ersebieoen. vor, von denen:

|

„Mein Vaterland," „Nacht" und „Die Blume der Blu-

men" vorzugsweise ansprachen. Von Enckhausen wur-
;

den die bei unserem Vereine beliebten und gern gebör-

l

ten Chöre t ,,Es gilt!" nnd ,.Im Frieden aufs Neue

j

vorgetragen. Von Reissiger geGelen ebenfalls die beiden

kräftigen und schönen: „Blücher am Rhein" und ,,Der

|

Sänger." Der „Studenlengruss" von Berner schloss anch
hier, wie bei anderen Gesangfesten, die Morgenlieder hu-

moristisch ergötzlich ab.

Die Haupiaufführung war Mittags 12 Uhr in der

Kirche. Der Choral: „Vom Himmel hoch, da komm ich

her," wurde vom Dirigenten genau nach der ursprüng-

lichen Melodie, wie sie sich bei v. Winterfeld (geistliche

Lieder des Dr. 31. Luther) findet und in einem etwas
bewegteren Tempo, als gewöhnlich, genommen, wie in

neueren Zeilen von mehreren Seiten es als ältere Sing-

art gewünscht wird; aber die Sache fand bei den Geist-

lichen und Laien keinen Beifall. Referent hält auch da-

für, dass diese Versuche zur Einführung solcher Sing-

weise kein erquickliches Resultat geben werden. Bei der

bemerkten Melodie waren nur geringe Veränderungen ge-

gen die jetzige Nolirong, und man möchte es leicht da-

nin bringen, dass diese eine Gemeinde auffasste; wer
aber will mit Hoffnung auf Erfolg versuchen , die Melo-

die von Luther: „Ein feste Burg ist unser Gott," wie
man sie bei v. IVinterfeld, Becker und Billroth u. A.
findet, bei einer Gemeinde wieder in ihre ursprüngliche

{
Gestalt zurückzuführen? Man betrachte die Gemeinde

! nicht als einen geübten Chor; was diesem leicht ist,

I kann jene nicht durchführen, und wer versucht, künstli-

chen Rhythmus in den Gemeindegesang zu bringen, w ird

I bald einseben, dass Das unmöglich ist. Suche man nur

bei einer Gemeinde zu erreichen, woran es noch an sehr

vielen Orlen fehlt, dass diese auf gewöhnliche Weise in

meist gleichen Noten idie Melodieen richtig und schön

singe. Mag es sein, dass die Compooisten die Melodieen

anfanglich mit merklicher Tactbewegung nnd mit man-
cherlei Synenpirungrn , vielleicht zuerst mit einem eige-

\ neu Kirchenchor, eingeübt haben ; die Gemeinden haben
l nach natürlichem Gefühle Dies für sie nicht anwendbar ge-

i
fanden und es beseitigt. Spätere Cboralsammter haben die

Melodieen so ootirl, wie sie Eingang gefunden, und so

lasse man es immerbin. Der Kirchengesang bei den Brü-

dergemeinden »oll ausgezeichnet sein, aber das Cboral-

buch derselben bat auch nur die gewöhnliche Darstellung

iu meist gleichen Noten. Es ist Beweis, dass auch auf

! diese Weise, wenn nur sonst die Melodie richtig uud
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würdevoll genommen wird, ein auf Herz und Geist wir-

kender Gesang erreicht werden kann. Durch Anwendung
künstlicher Rhythmen and durch volksliederartige Ge-
sänge wird man schwerlich zu diesem Ziele gelangen.

Dass im Allgemeinen die Kirchen leerer werden, als in

früherer Zeit, daran ist unser Choralgesang in jetziger,

guter Form wahrlich nicht Schuld, dazu tragen viele an-

dere Dinge bei, die wir hier nicht weiter erörtern können.

Nach dem Chorale folgte ein Hosianna von Enck-
hauten , das durch seine musterhafte Durchführung des

Hauptgedankens und dureh guten Vortrag allgemein be-

friedigte. Noch kamen in der ersten Ablheilnng vor der

Choral: „Nun freut euch liebeo Christen g'mein," mit

gewöhnlicher Bewegung, und gefiel auf diese Weise; dann
ein Hymnus von Molch, von den Sängern mit Sorgfalt

vorgetragen.

Die zweite Abtbeilung wurde durch einen Orgelsa tz

mit Posaunet) hcgk'ilung dureh Herrn Schlossorganislen

Enckhattien würdig eröffnet; dann folgte der tri. Psalm

von dem Kronprinzen von Hannover, eine treffliche, im
kirchlichen Style gehaltene Composilion ; der Choral

:

„Nun lob mein Seel den Herren"} der 11. Psalm von

Dr. Münchner, ein gelungenes Kraftstück, das nur ge-

fallen konnte; der Choral: „Was mein Gott will, ge-
schah allzeit)" und endlich die prachtvolle Hymne von
B. Klein > „Preis, Lob, Rahm." Die grösseren Partieen
hatten Instrumentalbegleitung, welche zu letzteren beiden
vom Dirigenten hinzugefügt war.

Nachmittags 3 Uhr versammelten sich die Singer
und Festgenossea znm frohen Mahle in einem geräumi-
gen Zelte vor der Stadt. Aueb hierbei machte sieb das
Fcslooaitl, vorzüglich der Herr Bürgermeister Dr. Buch-
hot* , sehr verdient. Bei keinem der früheren Gesang-
feste dieses Vereins erfreueten die Tafellieder so, als hier,

wozu das geräumige Local nicht wenig mit beitrug. Der
Alfelder Seminarebor trog ausser anderen Sachen beson-
ders einen Marsch von C. Zöllner mit Präzision und
schönem Ausdrucke vor. Anch bei dem Liedertafelfeste

I

in Hameln gefiel dieses Gesaugstück ungemein und ver-
' dient es durch das darin wehende frische Leben. Erat

i

spät trennte man sich und konnte in die iieimalb die Er-

I

intieruug an einige sehr genussreiebe Tage zurückneh-
! men. Gera stimmte jeder Pestgenoss in die Worte Lu-
I thtr's: „Hallet Frau Muicn in Ehren!"

Ankündigungen.
Bei Willi. KBrner In Erfurt erscheint im Laufe des

October« Meente« Werk, 4m die Beachtung aller gulen Semina-
riea verdient

:

Theoretisch -praktische Organistcnschulc.
Knihaltend die vollständige Harmonielehre nebst ihrer An-

wendung auf die Composilion der gebräuchlichen

Orgelstücke.

Für Lehrer utid zum Selbstunterrichte, insbesondereJtir
Seminaristen und Prhparanden.
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s bis zum Erscheinen: 1% Thlr.

In Verlage »oo F. K. €?. Leurketrt in Brett au lind
so eben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen des In-
und Ausland« tu bezichen i

Amerikanische Ideder
für das Piano/orte von

Carl Nchnuhel.
Op. 30. Preis 1 Thlr.

In London, Paria, Wien, Neapel und anderen Weltstädten ift

dieae Campeeilion roa Liest and anderen grossen Clarierbclden in
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Ausgabe

CrsuncVn
praetitche MHanoforteschule.

eine Anleitung, Schüler gründlich and schnell zu bilden, obne nie

an ermüden , Itl eben nach der sechsten englischen Originalaus-
gabe mit vielen Bcüpietea rermehrt and verbessert erirbieaen.

Obige Aufgabe itl die Tollttaadigalc aller vorhandenen , tie
üilt 131) nrogresiitc Uehuugsslücke und Binden mit Kingersab

1 Thlr. , woiu noch alt Prämie uaentgeldlich bei-

ibrrthl
musikalischesFremdivb'rterbuch,

elrg. geb. 74 Seilen ttark. (Separat gekauft Preis » Thlr.)
Verlag ran tjchubertli Ae Comp, und zu besiel

alle HuciiUandlun^ea.

An die verehrlichen Hof - und Stadt-Theater-Directio-

nen Deutschlands.

Oer UalcraeicWle
diese* Jahres suia ersten

rlaubl

Mal iu

ick bii

Thealr

rmil.

Irrur* Li

am «S». April

ne asi^ führte
grosse Oper „ Die Brasante «eil Venedig," welche bis
Bade der Saison, 51. Mai, oVriuarftwansic/ Mal mit steigenden

wurde, in ihrer deutschen durch Cml tiUnac
Form den

Das volltländigc Teilbneh
Aaaliel'erong bereit nad können rttktmiMjiger ffdtt mtusckUrnUck
nur von Arm CamvenvSm erlangt werden.

Jtillli« Benedict, Capellmcitter da ko.igl.

Drury Une, S.
"

Bin junger Mann, der längere Zeit den Unter-
lieb bekannten Herrn Hofauiiku* Krmlker in Carlt-

j4n*rbieten

.

rickl des rüb
rnbe aaf der i/ebae genossen und von diesem, wie von anderes
competenten BcartheUcrn di« betten Zeugnisse aufzuweisen bat,
wanicht bei einer Capetie oder hei einem Thralerorcbealer in ir-

gend einer bedeutenden Stadt eine Anstellung an finden.
Die Hiegel- und 'Fiessarr'scbc Buch - und M

in Nürnberg rerniillelt gerne

Druck nnd Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig and anter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 23,UB October. M 43.

Inhalt t Rcecnrio*. — Naekntkten : Aas Frankfurt. Biographie. — Feuilleton. — slnktmditjuHijeH.

ECEN8ION.
Die Kunst des Flötenspiels io theoretisch - pracliseher Be-

ziehung dargestellt von A. B. Fürstenau. Op. 133.

Leipzig, bei Brr.ilkopf und Härtel. Preis 8 Ttalr.

Das vorliegende Werk wird durch ein Vorwort des

«U Gesanglebrer und Verfasser manches geistreichen Auf-
satzes über musikalische Gegenstände rühmlich bekannten

G. Nauenburg eingeführt, worin gar gute Gedanken über
den Werth und die iiölhigpn Eigenschaften des Sellien

Virtuosen, über die Notwendigkeit eines ernstlichen Sta-

diums u. s. w. zu lesen und zu beherzigen sind.

Es ist heut zu Tage auch Mode geworden, die ge-

steigerte Virtuosilit auf Instrumenten als den Verfall der
musikalischen Kunst unbedingt herbeiführend zu schmä-
hen und zu verwerfen. Herr Nauenburg bat Ursache, in

der Einleitung zu einer Virtuosenschule diesen Vorwurf
abzulehnen) denn wer mochte zu Erringung solcher Vir-

tuosität auf irgend einem Instrumente ralben und beitra-

gen, wenn er gegründet wäre? „Es mag zuweilen etwas
Wahres daran sein," — sagt Herr Nauenburg, — „aber
man darf dabei auch eine andere, weit höher liegende

Wahrheit nicht verkennen. Die neueren Virtuosen haben
nämlich nicht blos die Spielfertigkeit erweitert, nicht blos

Tausende zu besserem, vollkommenerem Spiele befähigt,

sie haben auch eine unendliche Menge musikalischer Ideen

in Formen, Figuren, Griffen ,
Passagen , Sprüngen spiel-

bar gemacht und so die Kunstwelt auch ideell bereichert."

— Es thut wohl, wenn aus der gährenden verwirrten

Masse leidenschaftlicher, oberflächlicher, viertel - und halb-

wahrer Ansiebten unserer Tage zuweilen ein Gedanke
hervnrUucbl, der das Wahre von dem Falschen scheidet

and das Rechte trifft. In der Thal, wo wären Haydn's,

Mozarl's, Beethoven'«, Spobr's, Mendelssohn*« und ande-

rer grossen Meister Instrumentalwerke zu schaffen mög-
lich gewesen, und also je zum Genüsse der musikalischen

Welt gekommen, wenn die Fertigkeit auf Instrumenten

etwa auf dem Puncte stehen geblieben wäre, wo sie vor

hundert Jahren gestanden ? lind warum bat man die höchste

Fertigkeit, die bis jetzt erschienen, die Paganini's auf

der Violine, nicht verworfen? Weil er sie mit den hö-

heren Forderungen der Kunst, dem Gefüblsausdrucke, zu
vermählen wusste. Die gesteigerte Virtuosität ist gewiss

kein Nachtbeil für die Kunst. Wird sie zu blosen Seii-

so ist das ein Missgriff, der

nicht in ihr selbst, sondern in dem gesc

poesielosen Gemütbe des Virtuosen liegt.

Um auf das Werk selbst zu kommen, so liegt die

Absiebt des Verfassers in dem Titel und in einem Theile

der Vorrede. Die betreffenden Stellen darin lauten : ,, Die-

ses Werk enthält nicht etwa eine Umarbeitung meiner

älteren Flötenscbule , wodurch diese überhaupt entbehr-

lich gemacht wäre, vielmehr dient es letzterer, welche

hauptsächlich für den Elementarunterricht bestimml ist,

zur Ergänzung, indem es vorzugsweise dem Bedürfnisse

solcher Spieler abzuhelfen den Zweck bat, welche, be-

reits mit den Elementeu des Flötenspiels vertraut, es zu

einer höheren Stufe der Kunst zu bringen beabsichtigen."

Und weiter: „leb lege, damit dieses Werk den angege-

benen Zweck möglichst vollständig erfülle, io demselben

die Summe der Erfahrungen meines ganzen bisherigen

Lebens nieder, und offenbare damit zugleich das ganze

Geheimnis« meiner Kunst bis in's kleinste Detail, indem

ich — namentlich in Betreff solcher Theile des Flöten-

Siiels, die sich einer verhältnismässig sehr mangelhaften

ultur zu erfreuen (?) ballen — alle diejenigen Ent-

deckungen und Beobachtungen miubeile, welche mir bei

langjährigen, ganz besonders diesen Theilen gewidmeten

Siudien zu machen vergönnt gewesen sind." Von einem

Künstler, wie Herr Fürstenau, ist kaum nötbig zu sagen,

er habe Wort gehalten. Referent wird daber das darge-

botene Gute and zum Theil wahrhaft Neue nur kurz an-

deuten, den dadurch gewonnenen Raum aber für einige

Puncte verwenden, deren genauere Erörterung dem Schü-

ler beim Studium der treffliehen Anleitung nützlich wer-

den kann.

Das Werk zerfällt in zwei Hauptabiheilungen. In

der ersten , S. 1 — 7

,

kurze IS'ach-ibl der

richten über Vaterland und Aller unserer modernen Flöte,

über den gegen wartigen Cullurzustand des Instruments (in

Bezug auf Bau und Eigenschaften) im Allgemeinen, und

insbesondere über die von dem königl. baierschen Kam-
mermusikus Tb. Böhm in neuester Zeit versuchte gänz-

liche Umgestaltung der bisherigen Flölenconstruction. Die«

ser gesiebt Herr Fürstenau zwar leichte Ansprache und

reine Abstimmung aller Accorde zu, verwirft sie aber im

Ganzen. Gegen die angeführten Gründe jedoch Hesse sich

wobl Manches einwenden. So z. B. meint er, raube die

bewirkte grosse Gleich mässigkeit der Töne, wodurch na-

mentlich jeder Unterschied zwischen den sogenannten ge-

deckten und den übrigen Tönen aufgehoben werde, so

43
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wie die ungemeine Stfrke dea Klanges, der Flöte ihre I

characteristischen Vorzüge, und erzeuge Monotonie, da

doch deren eigentlicher Reiz und die Befähigung zun
Ausdruck und cor Aufregung verschiedener Gefühle bis

jetzt grösslen TheiU eben in dem Wechsel heller ond

Stampfer, so wie den vorzugsweise herrlichen, sonoren

Klange der oft anwendbaren gedeckten Töne begründet

liege. Aber Gleiehmässigkeit der Tone ist wie bei allen

Sängern so bei allen Instrumenlalisten das Haaptstreben,

nnd niemals noch ist der Wechsel beller nnd stumpfer

Töne, in der Stimme oder dem Instrumente selbst liegend,

als ein Vorzug gepriesen worden. Die verschiedenen Aus-

dracksnnancen müssen von des Künstlers Gefühl ausge-

hen und dürfen nirgends von Eigenbeilen des Instru-

ments abhängen, denn sonst dictirle dieses wenigstens in

manchen Pillen die Nuancirung, uod des Virluoaen Frei-

heit wäre dahin. Aueb verlangt unser Verfasser, was er

an der Böhm'schen Flöte verwirft, in dem Verfolge sei-

nes Werkes ao verschiedenen Stellen von allen anderen

Flöten. So will er §. 5 von einem guten Geböbre, dass

es auf der ganzen Tonleiter den eigentümlichen PlÖten-

lon in gleicher Reinbeil, Festigkeit, Kraft und Zartheit

mit Leichtigkeit hergebe. In §. 9 rühmt er an den Lie-

bel'schen Flöten die herrliche Egalität, d. h. eine solche,

die in der Beseitigung übelklingender Abstufungen be-

steht und der Flöte nur förderlich sein kann. Naeb §. 13
brauchte Tromlitz bereits sieben bis acht Klappen, um .

seine Flöte vollkommen zu machen, besonders — um die

stumpfen Töne den anderen gleich zu machen.
Auch die weiteren Einwände des Verfassers seheinen

Referenten» nicht haltbar; da aber überall in diesem

Werke auf die Böhm'sehe Flöte keine Rücksicht genom-
men worden, sondern Alles sieh nur auf unsere jetzt ge-

bräuchliche bezieht, so möge der Erfinder der neuen Con-
struction ihre Verteidigung selbst übernehmen, wenn er

sie jetzt noch Tür eine Verbesserung hält.

Die meisten Aenderungsversucbe bat man mit dem
Mandloche angestellt. Es gibt ovale, runde, viereckig-

längliche und viereckige. Zu einem absoluten Resultate,

welche Art darunter am zweckmissigsten sei, ist man
;

«her bis jetzt noch nicht gelangt, da von dem Baue der

Lippen so viel abhängt. Herr Fürstenau gibt der ovalen

insofern den Vorzug, als sie für den Lippenbau der Mei-

sten am geeignetesten scheint. Die Versuche, das Mund-
loch von anderem Stoffe , z. B. Elfenbein , einzusetzen,

haben keine Vortheile gebracht.

Die Verlängerung der Flöte mit b, a, git ond g
verwirft der Verfasser mit Recht, da die tiefe g- Bohrung
die leichte Ansprache der Höbe erschwere. Dann hat aueb

jedes Instrument einen von der Natur ihm angewiesenen

Umfang, durch dessen Ueberschreilung sein Charaeler ver-

letzt wird. Unter allen Flöten der Jetztzeit gibt Herr

Fürstenau den Liebel'scben in Dresden den Vorzug, de-

ren gute Eigenschaften er aufzählt, §. 9, welche Empfeh-
lung gewiss nur aus der Sache hervorgeht, da Herr Für-

stenau selbst sich keiner anderen Flöten bedient. Die §§.

über Tonlöcber, Klappen, Mittelstücken, Plropfscbraube

und Auszug, so wie über das Material zum Flötenbaue,

theilen einzelne Verbesserungsversuche u. s. w. mit und

aind jedenfalls interessant für jeden Spieler, dem es um

eine etwas nähere Kenntniss seines Instruments zu thoa ist.

Darum aber sollte sich jeder Virlaose bekümmern , inso-

fern eine solche Vervollkommnung des Instruments ein

vervollkommnetes Spiel möglieh macht and die genaue
Kenntnis* des Ersterea nachfolgende Künstler in weite-

ren Forschungen, Beobachtungen ond Versuchen darauf

anreizen und befähigen kann. Welcher Unterschied zwi-

schen einer Flöte vor hundert Jahren und einer jetzigen,

und eben so einem damaligen und jetzigen Virtuosen dar-

auf! Diese Fortschritte aber bat die Kunst Geislern zu

verdanken, die neben der eigentümlichen Künstliche aneh

noch eine materielle möchte ich sagen zn ibrem Instru-

mente hatten. Tromlitz, Quarz, Fürstenau n. A. ragen

empor aus Hunderten der Virtuosen, dadurch, dass sie

sich nicht blos mit dem Leberlieferlen begnügten, son-

dern weiter strebten und Erweiterungen und Verbesse-

rungen fanden. Und damit ist diese ganze erste Ablbei-

lung, wie sie der Verfasser gegeben, vollkommen gerecht-

fertigt, welche sonst, nur oberflächlieb bedacht, überflüs-

sig erscheinen könnte, da sie in unmittelbarem Verbält-

nisse zur Praclik des Virtuosen nicht steht.

Die zweite Abtheilung behandelt die eigentliche Lehre

vom Flölenspiele. Nachdem der Verfasser im ersten Ab-

schnitte die Eigenschaften eines schönen Tones ausgespro-

chen, gibt er im zweiten, vom Ansätze, die Mittel an,

wie ein solcher am Siebersten zu erlangen. Er verlangt

die dem Anfänger am Schwersten zu erringende Art des

Ansatzes, §. 27, 28, wo das Mundloch etwas auswärts

gegen die Tonlöcher der übrigen Stücke zu liegen kommt

;

es ist aber unbedingt diejenige, die, wenn einmal durch

Beharrlichkeit, öfteres Scalenblasen und ileissiges Expe-
rimentiren errungen, dem Spieler volle Gewalt »her alle

möglichen Modifikationen des Tones nnd zwar in stets

reiner Stimmung verleibt. Mit Recht warnt er vor der
von Vielen gebranchlen Art des Ansatzes, wo das Mund-
loch weit einwärts zn stehen kommt, und entwickelt §.

30 alle die Nachtseite, die daraus entstehen.

Ungern vermissl Referent hier die Bemerkungen über

Hallung des Kopfes, der Arme und des ganzen Körpers,

die in Bezug auf Gesundheit des Spielers sowohl, als

aueb auf die äussere Erscheinung des Künstlers von gros-

ser Wiebtigkeit siod.

Die nun folgende Lehre vom Athemholen, dritter Ab-
schnitt, ist vielleicht diejenige, welche in den Sebulen

für Blasinstrumente noch am Meisten im Argen liegt.

Wohl findet man in einzelnen Beispielen die Puncte rich-

tig angegeben, wo Atbem zu nehmen sei, aber, biess es

bis jetzt und sagt auch unser Verf. , „eine völlig er-

schöpfende Beantwortung der Frage wird nicht möglich

sein, indem es zu verschiedene, von jeder Compositkw
abhängende Fälle gibt, um für alle ausreichende Kegeln

aufstellen zu können." Vielleicht aber doch, wenn man
nur das ästhetische Warum dea Atemholens fest iu's

Auge nähme. „Als Hauplgrundsalz"— sagt der Verf.—
„ist anzunehmen, dass das Athemholen «»//keinen schlech-

ten Takttheil falle, der Moment dazu dem Tone, hinter

welchem, nicht vor welchem es geschieht, abgezogen
werde, und daas jede Periode, jeder zusammenhangende
Gedanke in einem Alhem vorzntragen sei. Wird Lctx-
teres indessen dem Spieler der Länge wegen gar nicht,
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oder nur mit Anstrengung möglich, so mass er sich nach
den^ grösseren oder kleineren Theilen, den ganzen oder

Italischen Gedanken bilden, richten, nnd bei einem die-

ser Theile Albern nebntea."

So gestellt, ist die Hauptregel freilich tu beschränkt,

da hier nur roo Takltbeilen die Rede, wahrend nament-
lich die Stricharien der musikalischen Gedanken gar oft

auch bei Taktgliedern und Zeillheilen Mm Alhembolen
nötbigen, wie die gegebenen Beispiele unsrcs Verf. selbst

neigen.

Oie Anleitnng an diesem wiehligen Punkte des Plö-

tenapiels könnte vielleicht in folgender Weise bestimm-
ter gegeben werden:

1) Keine Periode, kein Salx, kein Einschnitt, über-
banpt kein musikalischer Gedanke soll in seinem Flusse

gestört , getrennt , zerrissen , er soll vielmehr stets so
vorgetragen werden , wie ihn das musikalisch geübte

Auge liest, weil, was den Plus» des Gedankens, un-
fehlbar auch seine Wirkung stört.

2) Die Hauptregel ist daher, dass man vorzugsweise
Athern böte , wo es gar nicht bemerkt werden kann— in den Passen.

3) Da aber nieht immer Pausen vorhanden, wo das
Bedürfnis* des Athemboleas eintritt, so muss es alsdann

an Stellen geschehen, wo der Fluss des Gedaokens am
Wenigsten dadurch gestört wird.

4) Dieses geschieht am Besten nach aecenluirten

Noten — seien es Takttheile
,
Taktglieder oder Zeiltbeile— indem man diesen von ihrem Kode soviel abzwackt,

als nötbig, um neuen Alhem fassen tu können.
Nimmt man bieza speciell noch, was eigentlich schon

in der ersten Regel mitbegriffen ist, dass man nirgends

eine Sirichart verletzen darf, so wird man damit Tür alle

möglichen Fälle aasreicben. — Die mannigfaltigen Bei-

spiele , welche der Verf. über das richtige Atbemholen
aufstellt, sind vortrefflich, nnd will man die eben ver-

suchten Regeln darau halten, so wird man sehen, dass

alle anderen überflüssig sind.

Die Bemerkungen über das Scalenblasen , vierter

Abschnitt, beherzige der Schüler vor Allem, mache sich

aber vorher mit den verschiedenen Applicaluren dessel-

ben Tones vertraut, ebe er daran geht. Dieser Abschnitt

halte daher später abgehandelt werden sollen, indessen

kam es dem Verf. in diesem Werke nicht auf eine stu-

fenweise Ordnung an, da es für schon vorgeschrittene

Flötenspieler berechnet ist, die sieb die nölhige Ordnung
and Einteilung ihrer Uebungen seihst vorschreiben können.

Der fünfte Abschnitt über die Fingerordnung (Appli-

calor) ist so vollständig nnd reichballig noch niemals

abgehandelt worden, weil noch Keiner so mannigfaltige

Studien darüber angestellt, oder den feinen Sinn, so

glückliebe Entdeckungen darüber zu machen, in sich ge-

tragen hat. Dies wird einleuchten, wenn mau bemerkt,

dass der Verf. für die meisten Töne 5, 6 bis nenn ver-

schieden« Applicaluren aufgefunden hat. Es folgen dar-

auf eine Menge Beispiele, in welchen gezeigt wird, wie
und wo die verschiedenen Applicaluren am Zweckmässig-

atea >u Branchen sind.

Der sechste Abschnitt bandelt von dem Gebrauche der

Zunge, Die Bemerkungen, Beispiele nnd Uebnngea über

den mannigfaltigen Gebrauch derselben nnd Mischungen

zu den mannigfaltigsten Stricharten sind vortrefflich. Za
bedauern bleibt aber immer, dass Herr Fürstenau die

Doppelzunge übergebt, die er nie geübt und gebraucht.

Er fallt überhaupt nicht viel davon, weil man dem Spiele

nicht genug Mannichfalligkeil damit geben könne und

des Künstlers Vortrag sieb dadurch mehr zur Monotonie

neige. Dies ist wohl wahr, wenn der Künstler sie zn
oft gebraucht ; aber dann ist es ein Missbraucb, der dem
Mittel selbst nieht zur Last fallt. Eben so kann der

Künstler durch zu öfteren Gebrauch der einfachen Zunge,

überhaupt jedes Kunstmittels, monoton werden. Sellen

gebraucht und am rechten Ort ist die Doppelzunge von

der glänzendsten Wirkung, namentlich ia sehr schnellen

Passagen , denen die geübteste einfache Zunge nicht nach-

zukommen vermag. Der Schüler nehme daher dieses

Kunstmillel immer mit in seine Uebnngen auf, wozn er

in der Drouetaebt» Flölenschule die beste Anleitung

ladet.

Bei den §§. vom Schleifen und von dem gemischten

Gebrauche des Slossens und Schleifens, ferner (siebenter

Abschnitt) von den verschiedenen Trillern nebst Triller-

tabelle, eben so (achter Abschnitt) von der Bebung, vom
Klopfen , und vom Ueberzieben der Töne will Ref. der

Raumersparniss wegen nur bemerken, dass sie noch nie-

mals so ausführlieb behandelt worden sind und des wahr-

haft Neuen gar mancherlei bieten.

Auch die Lehre vom Vortrage im neunten Abschnitt

ist in technischer und ästhetischer Hinsicht vortrefflich

auseinandergesetzt. Das Beste und Wirkungsvollste hier-

bei muss freilich von höherer Hand in die Seele de«

Schülers geschrieben sein. Kann aber der Lehrer durch

glückliebe Andeutungen die dunklen Ahnungen in des Be-

ginnenden Geiste erhellen, so ist Niemand geschickler

dazu, als Herr Füntenau.
Den Beschluss machen zwölf Uebungen über die vor-

getragenen Hauptgegenstände, welche dann mit Piano-

fortebegleitung verseben sind, was auf die reine Intona-

tion des Schülers, versteht sieb bei einem stets rein

gestimmten Pianoforte, von dem besten Einfluss ist.

Es bleibt nun, um den Werth des Geleisteten ein-

dringlich zu zeigen, ein Wort über Herrn Färttmau'i

Kunst, wie er sie in seinem Werke offenbart, zu sagen.

Denn wenn Herr Naumburg in seinem Vorworte be-

merkt, dass der Name Füntenau europäischen Ruf habe

;
und seine Kunslleislungen längst die gebührende Aner-

kennung gefunden, so bat er freilich vollkommen Recht?

wenn er aber deshalb es für zu spät erklärt, etwas über

ihn als Virtuosen za sagen, so mochte er nicht das Publi-

cum vor Augen gehabt nahen , für welches diese Schule

bestimmt ist, das der Kunstjünger, von welchen schwer-

lich Einer unseren Virtuosen gehört hat. Da ich nun

Herrn Fürstenau für eines der vollkommensten Muster

eines lebten Virtuosen auf der Flöte balle, so glaube

ich nichts Uasweckmässiges za tbuu, wenn ich für Alle,

die seia Werk benutzen wollen, sein Ränstlerbild hin-

I zeichne, wie ich es, früher selbst Virtuos auf diesem In-

strumente, in einer Reihe von Jahren oft za beobachten

I

und in mich aufzunehmen Gelegenheil gefunden.
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Herr Fürstenau «etil sein Instrument genau so an

die Lippen, wie er in dem Abschnitt „Ansatz" beschrie-

ben , und gewinnt dadurch nicht allein einen schönen,

vollen und gleichmässige n Ton durch die ganze Scala,

sondern auch zugleich eine solche Biegsamkeit desselben,

dass er alle möglichen Modificalionen des F. und P. in

stets ungetrübter Reinheit zu durchlaufen vermag, wel-

ches auf der Flöte bekanntlich unter die schwersten Auf-

gaben gehört und nicht von vielen Virtuosen behauptet

werden kann. Dass seioe technische Fertigkeit ausser-

ordentlich ist, versiebt sich, aber sie zeichnet sich da-

durch besonders aus, dass sie es nicht blos in den leich-

ten Tonarten der Flöte, sondern in allen, auch den

schwersten ist, wie davon seine Compositionen Zeugniss

ablegen. In fast allen Tonarten gibt er die mannichfal-

tigsten Passagen, Stricharien, Triller, Triilcrketlen u.s. w.
Und das fliesst und springt und sprudelt in heiterster

Sicherheit und Leichtigkeit hervor. Denn nie wagt er

etwas in seinen ölfenllicben Kunstleisinngen; was er

gibt, das bat er vollständig in seiner Gewalt. Daher die

künstlerische Ruhe, Rundung und Vollendung seines Spiels,

die den Gedanken an irgend ein Misslingen niemals in dem
Hörer entstehen lässt uud den Genuas zu einem ächten

macht. Behlingen, Klopfen, L'eberziehen der Töne, über-

haupt Alles, was er in seiner Schule darstellt, steht ihm

jeden Augcublick vollendet zu Gebote. Nur die Doppel-

zunge, wie schon bemerkt, gebraucht er nie, hatte aber,

namentlich in seiner schönsten Periode, das Staccalo mit

einfacher Zunge zu einer solchen Schnelligkeit gebracht,

dass viele Flötenspieler es für wirkliche Doppelzunge er-

kürten und ihm damit grosses Unrecht aulbalen. Ist

nun seine technische Fettigkeit gross und allseilig, so

erbalt sie die acht künstlerische Weibe durch den reinen

edlen Geschmack und durchgängig seelenvollen Vortrag.

Nie legt er es auf blose Bewunderung halsbrecherischer

Künste an, sondern stets richtet er sein Gescboss mitten

auf's Herz, und alle Gefühle, welche in dem Wirkungs-
bereiche seines Instrumentes liegen, wacheu auf und ziehen

beseligend durch die Seele des Hörers.

Sagt man nun, dass dieser Künstler sein in der Vor-
rede gegebenes Versprechen , das ganze Gebeimniss sei-

ner Kunst bis in's kleinste Detail zu ödenbaren, wirklich

und vollständigst erfüllt habe, so weiss der Flötenspieler,

was er zu erwarten hat und Ref. mit vollster Ueberzeu-
gung ausspricht: ein Werk, das alle vorhandenen der

Art weil übertrifft, selbst aber so bald wohl nicht über-

treiben werden wird.

Naciiriciiten.

Frankfurt. Musik vom 24. Mai bis zum 30. Sep-

tember. VVollen Opern- Institute im deutschen Vaterlande

nicht banquerolt machen , so müssen sie der Donizetti-

Manie genügen. Ausnahmen bilden solche, die ihr

Publicum nicht ganz und gar so ilalienisirt haben , dass

es nach so süsser Luxus-Speise nicht auch nach ballbarerer

Nahrung Verlangen trüge. Unsere Opernverwaltung ge-

hört in der Thal zu den -

bat es dahin gebracht, dass gediegene Musik, unbeschadet

der Gasse, noch Anklang findet, und Opern der i

Italiener, Franzosen uai Deutsch-Franzosen nicht vollere

Häuser machen, wie die von Mozart, Cberubini, Nicolo

n. A. Der Erfolg der Auber'tchta neueren Schöpfungen,

da sie hauptsächlich aof verwickelte und spitzige Sujets ge-
gründet sind, hängt mehr von glüklieber Besetzung und
leichtem Spiel ab, als von der Musik selbst. Davon gab
neuerdings die Sirene ein Beispiel, womit die Messe
eröffnet wurde, und die, obgleich wiederholt, sich gewiss

nicht ballen wird.

Es gehört zu den Miseren unserer Ueberbildong,

dass jetzt die Musik des Schauspiels bedarf, am ihre Rechte

!
;ellend zu machen. Es muss daher jeden wahren Musik-
reund freuen, wenn solche Versuche scheitern. Doch
darüber, dass die Tonkunst jetzt der Handlung zur Folie

dienen muss, statt umgekehrt, einmal ein eigenes CapiteL

Opern von Gewicht waren Fidelio, Medea, Wasser-
träger, Aschenbrödel, Freischütz, Figaro, Entführung,
ZauberfJöle, Teil und das Opferfest. Auch schritt Anü-
gone wieder über die Bühne, deren musikalischer Theil
gewiss einer soliden Oper gleichzustellen ist. Mehrere
dieser angeführten wurden wiederholt, welches meinen
Salz, dass unser Publikum noch für Glassisches empfäng-
lich ist, rechtfertigen mag. Kreutzen Nachtlager und
Lortzingt Gzaar und Wildschütz ziehen, so oft sie auch
gegeben werden, uni Adams Pottillon, Botetdien"t weisse
Frau, die Regimenlslocbler und Teufels Anlheil werden
immer freundlich aufgenommen. Wenn wir dazu nun
noch die unvermeidlichen Norma's, Nachtwandlerinnen,
ßelisario's, Lncrezien nehmen, so haben wir einen kurzen
und bündigen Ueberblick des Opernslalus der letzten vier

Monate, woraus nur noch einzelnes vorzüglich Beachtens-
werlbes hervorzuheben ist.

Herr Gundy, auf welchen so grosse Hoffnungen ge-

setzt wurden, sang bis jetzt den Jäger (Nachtlager), den
Czaar, Beiisar und den Almaviva (Figaro). Hat ihn

Kritik und Publicum rücksichtsvoll aufgemuntert, so wird
es jetzt Zeit und Pflicht, ihn auf seine Fehler aufmerk-
sam zu machen, damit er seine Vorzüge nicht überscbitze.

Herr Gundy besitzt, wie schon gesagt, die Haupt requi-
siten zu einem dramatischen Sänger; aber wenn er nicht

bald anfängt, diese Stoffe geistig zu beleben, so dürfte

er sieb vom Ziele mehr entfernen , als sich demselben
Dähern. Das Brennmaterial will den Funken. Trotz der
gleichen Scala seiner sonoren Stimme fehlen ihm doch
die Verbindungen und Lchergänge, fehlen ihm die Acceute,
die zum Herzen, zum Geiste dringen sollen, und jetzt

schon sucht der junge Mann durch Forciren seines

Organs zu zwingen, was natürlicher Kraft, oder
durch Zirleln, was der Anmulb vorbehalten sein

soll, der Pronnnciationsfebler gar nicht zu gedenkee.
Es ist freilich schlimm, dass der Zustand unserer heuli-

gen Bühne erfordert, dass man mit dem Sophocles statt

mit dem A. B. C. anfängt, allein trotzdem kann sich

ein poetisches Element zeigen und die Oberhand gewin-
neu über den Materialismus; trotzdem kann eine solide

Schule mit der Praxis Hand in Hand geben und über

dieselbe herrseben. Die wenigsten Sänger von Beden-

kt, ehe sie ihr Amt auf
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der Uübne angetreten haben. Natürlich wird nur von
Denen gesprochen , die reussirt haben , nicht von den
Tausenden, die spurlos zurückgesunken sind in das Chaos.

Wir wollen herzlich wünschen, dass Herr G. die Sache

bald ernster angreife, damit er zu den Enteren gezählt

werden könne

!

Als unser Chrudimsky in Hamburg gasürte, drohle

ihn Herr Perlgrund , ein anderer Hannibal ante portas,

zu stürzen, denn sein Auftreten als Alamir war so ecla-

tant, dass die Freunde Cnrudimsky's zillern mussteu.

Es ist wahr, sein Vortrag, an geeigneten Stellen zart

und feurig, und seine richtige Deklamation iniponirlen

dem Publicum, und sein Glück schien gemacht f aber wie
hier noch immer ein jäher Beifallssturm bei dem ersten

Auftreten gefährlich war, so auch bei Herrn Perlgrund.

Er sang schnell nach einander den Gomez, Sever, Gen-
naro nnd Rafael d'Estuniga, wobei nach jeder Nummer
sieb der Enthusiasmus für ihn abkühlte und zuletzt in

Gleichmütigkeit überging. Was als tiefe Eninlindung

und dramatisches Feuer gepriesen wurde, hiess jetzt

Affeclalion und Ucberlreibung. So begegnen sich hier die

Extreme sehr ofl, wobei die vorschnelle Kritik nicht sel-

ten errölbeu ouss. Die Würdigung lag doch ziemlich

in der Mitte, denu obgleich Herrn Pertgru/ufs Organ
für anstrengende Partien nicht ausreicht, und er aller-

dings in seinem Eifer, sich Gunst zu erringen, zu weil

gebt, so sind ihm doch die Verdienste eines deutlichen,

gefühlten und lebendigen Vortrags nicht abzusprechen.

Herr Baldewein aus Wien ist für zweite Basspar-

tieen eine vorteilhafte Acquisition , da er eine gleiche

and wohlklingende Stimme besitzt; wenn er nur mehr
aus sich sich selbst herausginge. Aber er mag von Hass

oder von Liebe singen, man glaubt es ihm nicht; und

doch liegt es in der Gewalt eines jeden Künstlers, sich

durch Studium und Vorstellung aufzuregen und anzufeu-

ern, wenn ihm auch etwas loipassibiliiät angeboren ist.

Namentlich gab er uns als Hocco (Fidelio) und Gessler

Anlas« zu diesem Urlbeile. Als Vilac Umu (Opferfesl)

that ihm unser Publicum aber grosses Unrecht, denn so

correct er auch seine erste Arie vortrug — der Sturm
wollte sein Opfer haben. Hat einmal unser Publicum

Neigung zum Zischen oder Applaudiren, so ist ihm nichts

heilig, und es befriedigt dieselbe unter allen Bedingungen.

Corlez, mit grosser Sorgfalt einsludirt, wurde durch

Herrn Chrudimtky sehr gehoben. Die Titelrolle ist wie

für ihn geschrieben, und nicht leicht mag mit ihm ein

Tenorist in die Schranken treten können , der mit der

epischen Auffassung diese Kraft, diese Ausdauer und dieses

energische Recitaliv verbindet. Offenbar eignet sieb sein

ganzes Wesen mehr für das erhaben Leidenschaftliche,

als für die heitere Lyrik. Deshalb ist auch bedauert

worden, dass NeeVt Lid, der hier zweimal hinler ein-

ander sehr geBel, und worin Chrudimsky excellirte, ganz

ohne Grund von unserer Bühne verschwand. Herrn Cat-

pari mögen wir dagegen gern in J/oaaWschen Opern

und in Parlieen, wie Georg Brown, Armand, Tonio (Re-

gimentstoebter) und ähnlichen hören, worin sein achtes

Tenor-Korn, seine hohe Stimmlage nnd ein warmer, ofl

recht feuriger Vortrag sich geltend machen können. Es

ist noch nicht lauge, dass er im ersten Tenor -Solo des

Fischers (Teil) debutirte und darin gewissermaasseu Sen-
salion erregte. Jetzt ist er bis zu der Partie des Arnold
avancirt, die ebenfalls zu seinen besseren gebort. InGe-
füblsparlieen, worin man nur die Arme auszustrecken
und die Hand auf die Herzgrube zu legen braucht, um
mit Glück auch Schauspieler zu beissen, ist dieser Sänger
übrigens mehr an seinem Platze, als in der Couversa-
lions-Opcr. Herr Caspari raüsste bei einem tüchtigen

Schauspieler in die Schule gehen. Mehr Gewandtheit
im Spiel und weniger Süssigkeil im Ausdrucke des Gesan-
ges, wie z. B. in der Partie des Elvin, und Herr Cas-
pari würde, da er guter Musiker und wissenschaftlich

gebildet ist, auf einer ungleich höheren Stufe der Kunst
sieben. Da er von der hiesigen Local- Kritik auffallend ver-

nachlässigt wird, zolle ich hiermit gern der Wahrheit die-

sen schuldigen Tribut.

Unser Bassist Conradi steigert mit jeder Partie

die Gunst des PuMicums. Seiue besten Rollen sind in

der deutschen Oper : Osmin , Sarastro , Figaro , Pizar-

ro, Mafferu, Caspar, Mephisto; in der italienischen:

Orovist, Georg (Puritaner), Sulpiz , Alfonso (Lucrezia);

in der französischen : Bertram, Marceil, Gaveslon, Pielro

(Stumme), Teil; in der komischen: van Bett, Bacu-

lus, Leporello, Bijou (Postillon von Lonjumeau); in der
Burleske: der Schuster (Lumpaci). Und wenn er dazu
den Coripbäen in der Antigoue gibt , so ist es kein

Wunder, wenn er nach und nach unentbehrlich wird.

Trotz der vielseitigen Verdienste dieses Sängers lässt er

in Ansatz und Vortragsweise doch Manches zu wünschen
übrig. Jener mnss sicherer, diese weniger scblenpend

sein. So verlangt es wenigstens die Schule. Die VVill-

kürlicbkeiten der meisten Sauger aber, ihr Zurückblei-

ben hinter dem Orchester, ihr Cadenziren und Fermali-

siren bat so überband genommen, als ob e» gar keine

Dirigenten mehr gäbe, die über dergleichen Unarten zu
wachen haben, nnd selbst die besseren Sänger sind nicht

frei davon. Unsers Conrad?s Gesang würde bedeutend

gewinnen , wenn er sich diese Gegenstände zu Herzen
nähme.

Weiler Hervorzuhebendes würde für diesmal nicht

zu berichten sein, als dass unsere Capitata mit vielem

Glücke die Nachtwandlerin wiederhol! gesungen hat. Diese

Partie gab unseren Gelehrten einmal wieder viel Stoff,

das Gesicht in Fallen zu ziehen , und sie schwankten

lange, ob diese italienische Partie nicht ausser ihrer

Sphäre liegen möchte. Das aber, worüber unsere Ge-
sangschulen selbst noch nicht im Klaren sind, muss ein

Publicum vollends confus machen. Da will man die

Prima Donna von der Soubrette, und diese von der dra-

matischen, die tragische von der lyrischen Sängerin u.

s. w. eng unterscheiden und trennen, als wenn wirklich

eine solche scharfe Facbbegränzung möglich wäre. Mao
verwirrt die Begriffe mit Gewalt, und doch ist die Sache

ganz einfach. Was in eines Sängers Stimme und Capa-

cilät liegt, kann er singen, mag die Partie heissen,

wie sie will. So liegt diese Amina so ganz in der Keble

und Weise unserer Capitain, sie ist so zart weiblich

gehalten, entwickelt dabei auch wieder so viel heileres

und tragisches Element, dass sie gerade wie für dieselbe

geschrieben ist. Dass dies einfache Landmadeben am
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Schlüsse plötzlieb nr Bravoirrsän gerin (oder meinetwegen

Prima Donna) ausartet, ist ofenbar ein Fehlgriff gegen

den Cbaracter der Rolle, nMg diese Seene auch noch to

gebr so eine« Puff für die meisten Sängerinnen geeignet

•ein. Frinlein Capitain wirkt in der ganten Partie so

drastisch , weiss durch Aomutb und den Ausdruck des

Schmerzes so sehr zu rühren und zu ergreifen, legt ü'ber-

pt eine so tiefe Wahrheit in den Charaeler, dass eine

der prahlerische« Bravura am Schlüsse ganz

Platze ist.

Concerte in diesen Sommermonaten waren nnr zwei.

Das erste gab Gukr für einen wobltbätigen Zweck, wo-

rin er selbst das Beethoven'%cht Quintett ans Es (mit

Oboe, Clarinelt, Pagott «nd Horn) und sein Schüler Max
Waldhautet eine Clavier-Panlasie von Feska vortrug.

Das andere Coneert gaben die beiden kleinen talent-

vollen Geiger J. und G. Heümetberger , und erregten

allgemeine und verdiente Bewunderung. Beide Knaben,

in der Sehole ihres Vaters gebildet, der die allenthalben

vernachlässigte Viola wieder zu Ehren bringt, da er sie

meisterhaft behandelt, versprechen die kleine Anzahl so-

lider Violinisten zu vermehren. Was uns am Meisten

freut, ist, dass ihr höchst eorreeter Mechanismus, alle

Nachäfferei verschmähend, ein getreuer Diener der Kunst,

nicht aber ihr Usurpator ist. Sie spielten Composilionen

von Dancia, Kalliwoda, Mayteder und Vieuxtempt.

Nun zu den Aufführungen der Messe. Schade war

es, dass der Wundermann Dbbler, der im Monate Juli

seine Nebelbilder producirte, nicht auch noch um diese

Zeit hier war, um die Verschwendung an heterogenen

Erscheinungen auf unserer Bü'bne wo möglich noch bril*

machen. Ich behaupte, an lange Orchester

, sind solche Variationen nicht darin gespielt

b mntbe mir niebt zu, alle diese Dinge ruhig

aufzuzählen. Es würde mir eben so wenig gelingen, als

ich sie mit Ruhe gemessen konnte, da der nächste

Eindruck den vorigen immer wieder verschlang. Der

Punkt, um welchen sich Alles drehte, war jedenfalls das

ambulante Kinderballet der Madame Weist , welches

nicht weniger als 14 Vorstellungen bei stets vollem

Hause gab. Die 36 Mädchen von 6 — bis 14 Jahren

(worunter jedoch ein paar mädchenhafte Knaben) tanzen

aber auch wie die Elfen, und versinnliehen uns gleich-

die orientalischen FeenmShrchen aus Tausend und

r Nacht. Ihr Erscheinen ist auf der Bühne so phan-

h- poetisch, wie prosaisch ausser derselben, was
zwar nicht hierher, aber doch cor traurigen Geschieht«

unserer lustigen Cullur gehört. Die armen Kinder sind

jedenfalls bewussllose Opfer egoistischer Speeulaliooen,

und der Reis ihres Anblicks wird ein gewisses wehmü-
Ideenverbindungen nolbwendig er-

dass Quodlibets and Hampelmanniaden and auch wieder
grosse Bruchstücke aus den Hugenotten, Robert u. s. w.
zn Enlreaets eingeschoben wurden \ dass der herrliche

Pianist Leopold vom Meyer wie ein Meteor kam, siegte

und verschwand; data ein Herr Charte» sieb als Bertram
blamirle, und ein Herr Stark aus Wien (ein zweiter
Cäsar Gobbi) Duetten mullerseelig allein vortrug (hier

Widrigkeil erregend, dort Furore macheod); dass hier

die Ouvertüren aus Medea, Euryantbe, Oberon, Teil,

Penisen, Calif und Anakreoa auftauchten aus diesen

von einer gleichsam verzweifluugsvollen Hast gepeitsch-

ten Ton-Brandungen, und data dort der greise Alexan-
der Boveher (der napoleonische Geiger) wahrhaftet

Mitleid erregte mit den tragikomischen Reliquien sei-

ner verschwundenen Grösse — — dass dies Alles in

vier Wochen nebst den selbständigen einzelnen Dar-
stellungen der Oper and des Schauspiels auf einem
einzigen Podium zusammentraf (der täglichen Proben
nicht zu gedenken), so wird man gestehen müssen, dass

es bei uns an Aufgeboten nicht fehlt, die Ansprüche
unserer Messfremden zu befriedigen. Aber noch nicht

genug! Während hier Thalia und Terpsicbore ihre Füll-

hörner ausschütteten, hielten die Pianisten Moscheies,
Mendelssohn, Döhler, Jacob Rosenhain, Evers, Leopold
von Meyer, der V ioloncellist Piatti und der Quadrupel-

Hornist Vivier in den Salons einen wahren Congress

;

denn alle diese Pianisten und Fortisten befanden sieh in

der That wie verabredet hier m toco. Zu schildern, wie
jeder Einzelne spielte, erlasse man mir, da der Wie-
derholungen kein Ende wäre. Kurs, sie begannen einen

Weltkampf, worin jeder Letzte Sieger blieb. Moscheies
gab, unter Mitwirkung Mendelssohn 's, Coneert in Mühlen's

zeugt, nie ganz verwischen können. Wenn man nun
bedenkt, dass inmitten dieser Almacks-, Roeoeo-, Fahnen-,

Schnitter- und Sbawls -Tänze, dieser Polka's, Tarantel-

len, Mazurkas u. s. w. der ernstgrübelnde Schnellrechner

Dase ans Hamburg Quadrat- und Cubikwurseln auszog;

dass ganze Opern, z. B. die Entführung, Wasserträger,

Regimen Utochter, Nachtlager, Norme etc., dass sentimen-

tale Schauspiele, wie der lange Israel und burleske

Operetten, wie der kurze Kapellmeister von Venedig,

Sälchen, und gleich darauf Dohler und Piatti,

sich Hiller und Visier hören Hessen. Leopold von
Meyer, für uns eine neue Erscheinung, wird nächstens

im Theater spielen und mich zu einem eigenen Beriebt

über ihn veranlassen, da dieser Virtuos in der Tbat jetzt

die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Be-
sonders interessant war eine Soiree, welche Niller auf
seiner schönen Villa allen diesen Künstlern gab, wobei
sieh aneh Aloyt Schmitt und Guhr einfanden. Da an-
möglich Alle spielen konnten, so musste das Loos ent-

scheiden. Ausser diesen illuslrösen Produclionen fanden

noch die kleineren Concerte des Guilarrislcn Szepanotrsky,

des Improvisators E. Beermann und der Singerin Sähr
statt, denen ich aber nicht beiwohnen konnte. Noch
sehwindelt mir der Kopf von diesem Aroeisengewimmel
der Tonkunst, noch sind meine Träume durch die Tri-
pellakte jener verwegenen Tänze beunruhigt , die wie
ein wildes Heer durch meine Obren zogen, und seboa
harren neue Genüsse im Hintergrunde, denn Fanny Eis-
ler nnd die Milanollo's werden erwartet, Euryanthe und
ähnliche Opern einslndirt. Die Musiker baben hier nur
einen Wunsch, nämlich : Guhr's Nerven zu besitzen.

C. G.

Biographische*.
Der in achten Tbeile der Biographie universelle des

|
Musicieos ete. von F. J. Fiti», Seite 109, befindliche

Digitized by Google



725 1U44. October. No. 43. 726

Artikel, das Leben und künstlerische Wirken von /. P.

Schmidt betreffend, bedarf einiger berichtigender Bemer-

kungen und Zu salze, wetebe in dieser Zeitung, a«f den

Grund authentischer Mitteilung, eine uns so geeignetere

Stelle linden dürften, all J. P. S. seit eioer Reibe von

Jahren Mitarbeiter bei derselben ist. Geburtsjahr und Tag
s. s. w ist, wie auch der erste Musik-Unterricht, rich-

tig angegeben. Von 1795 bis 1798 sludirte S. die Cameral-

Wissenschaften auf der Universilit zu Königsberg, tu Leb-

seiten der Professoren Kant, Kraus, Schmalz, Poerscbke,

Mangelsdorr, Schulz ». s. w. Am 5. Juni 1798 rührte S.

den von ihm componirten Prolog zur Feier der Huldigung

de* verewigten Königs Friedrieb Wilhelm III. von Ludwig
von ßaezko im Theater, am 8. Juni 1798 eine im Auf-

trage der Freimaurerlogen von ihm componirte Serenate

auf dem Scblossteicbe vor dem Könige und der Königin

auf. Die komische Oper: „Der Schlaftrunk' 4 von Bretz-

ner war schon früher mit Beifall gegeben und wurde

auch in Danzig aufgerührt. Im Herbst und Winter 1798
hielt sieh S. in Berlin auf, wo er Reichardt, Himmel,
Hurka u. A. m. persönlich kennen lernte. Da die vor-

herrschende Neigung zur Tonkunst den Jüngling lebhaft

wünschen Hess, sich derselben ausschliesslich zu wid-

men , so begab sich derselbe im März 1799 nach Dres-

den , wo er des würdigen Naumann lehrreichen Unter-

richt genoss und von diesem an den Vater J. Haydn em-

pfohlen wurde. Da seine Eltern indess darauf hestauden,

dass derselbe sich dem Beamlenstande widmen und die

Musik nur als Dilettant treiben solle, so suchte S. eine

Anstellung bei der Cbormürkschen Kriegs- und Domainen-

Kammer nach, bei welchem Collegium er im Mai ISO!

Rerereodar, und nach zurückgelegtem Examen ISO'»

Assessor wurde. Bei der Translocation der Kammer als

Regierung nach Potsdam blieb S. (ohne Gehalt) in Berlin

zurück, bis er 1811, nach überstandenen Kriegs- und

Familiendrangsalen, bei der K. Seehandlung auf's Neue
angestellt, und 1819 mit dem (damals noch nicht so

überhäuften) Hofrathslitel beehrt wurde. Im October 1822
begleitete S. den damaligen Präsidenten, jetzt Geheimen
Staals-Minisler Rother nach Verona, Florenz, Genua,

Mailand , Venedig, Triest und Wien, besuchte nach dem
Tode seiner Eltern zum letzten Male Königsberg 1819
bis 1820 und lebt seitdem in Berlin, öfters im Sommer
das kunstliebende Dresden besuchend , wo in der katho-

lischen Hofkirche zwei solenne Messen von J. P. Schmidt
aufgeführt sind, wie auch seine Cantale Rinaldo von

Goethe für eine Altstimme mit Chor, welche als ein«

Preis-Concurrenz-Composilion von der k. Akademie der

Künste zu Berlin du Aeoessit erhielt.

Ausser den angeführten Opern (unter denen die 4te

nicht Theodore, sondern Feodore von Kotzebue heisst,

deren Klavier- Auszug auch im Kunst- nnd Industrie-

Comtoir von Kuhn 1812 erschienen ist) bat 5. viel«

Klavier- Auszüge von Opern z. B. Armide von Gluck,

Catefs Bajaderen u. s. w. und eine Menge 4-bändiger

Arrangements für das Pianoforte von Quartetten und

Quintetten von /, Haydn, Mozart, Beethoven und Ontloto,

Ouvertüren, auch von den Pianoforte- Concerten in Cdur
und Cmoll von Beethoven und Dmoll von Mozart an-

Orchester bat S. eine Symphonie :

,,Mozarts Huldigung" componirt (weiche in Moeser's
Soireen aufgeführt wurde) , auch Beethoven'» Septett und
Sonate palhelique eingerichtet, und beschäftigt sich jetzt

mit der Herausgabe Joh. Seb. Bach?scher Kirchenmusiken,
von welchen drei bereits in Partitur und
bei Trautwein et Comp, edirt sind.

EUILLETON.
Auf der diesjährigen (zehateo) _

zu Parti bellte 181 Aussteller uasikaliaebe Gegenstände aar i

gebracht, daraaler 167 Fabrikanten vee lasiramcatea. Bs wa
200 Pianoforte (von 89 Fabrikaalea) , über 100 Geigea, Bässe and
Violoneetle , 120 Metall- aad ebeosoviele Holzblasinstrumente rer-
baodeo. Von oeoea Instrumenten sab et »erb» , darunter ata
,, Piano hariunnomelre," „Piaao tremalopboae" ; eia „Mete-" oder
„Kolie-Courtler." Pape ood Pteyet halten aebtsktavige Flügel
geliefert ; der Entere u. A. eech ein Piaooferle ohne Sailea (etatt

deren Melallplatteu angewendet sind), sowie ein „Piano sleno-
graphe." Nach einem aeaea Syateme batte aaeb eia Herr Gvfrm
cioeo ..Piaaogrophe" gebaut, wie jeaea eiae Vorrichtung

, welche
oegeoblieklicb das, was maa spielt, ia Noten aafzeiehaet (be-

kanntlich ein Probien , dessen Lösung schon mehrmals verlacht
worden, aber aoeb nicht recht gelungen in). Bvittttot balle eia

Piaaororte „Mit willkürlich euszuballeedem Toaa" aufgestellt. —
Dia aar Beurlbeiluag der Instrumente etc. aiedergeietile Com-

raiuion beilaad aus den Herrea Aubtr, Callay, Habeneck, Savart,
Segvitr. Ei wuiden 66 Ehrenbezeigungen aa die Auitleller ver-
liehen, darunter ein Kreuz der Ebreulrgtoo (aa den P

.

bji ofo rirr.lir i-

kaatea Rotier), 12 goldene Medaillen (daraaler aa Erord, Papa,
Pleyet, Boietelot, Henri Her*), 16 allberaa , 37 braeeeaa. —

Intereuaat iat es, die Zueabme der auigeitellteo auf Musik
bezüglichen Gegenstände zn verfolgen. Bei der 5. ladoilrieaasstel-

luag im Jahre 1819 gab es 13 Aussteller v»o musikalisekea Instru-

menten ; bei der 6., im Jahre 1823, warea ea schon 37, unter wel-

che 15 Medaillea vertbnlt* werden ; bei der 7., im Jahre 1827,
betrug die Zahl der Aaaiteller &7; bei der 8., im Jahre 1834,
zählte du 91, welche muiikaliiehe Instrumente (darunter *. B.
aoeb ein Piino apYthmeoelainproteriquc , und 11, welche andere

auf Musik bezügliche Gegenstände geliefert battea; auf dir 9., im
Jabre 1839. stieg die Zahl der Aaaiteller aar 1S7.

Bemerkenswerlh ist, daas sieb anler den diesmaligen Auailel

lern such 18 Lnutenascher (Lntbiers) belndea ; die Laute scheint

alae ia Frankreich noch ziemlich belieht zu lein.

Muti\fettt. Am 23. Aaguit feierten gegea 300 Lehrer des
Regierungsbezirkes Düsseldorf ein Gesaagfest ia Uaterbarmea. —
Am 28. August fand dal jährliche Sbogerfcit der aassauiichen

Lehrer statt. — Am 8. September warde eia „erstes badisebes
Saagerfesl" zn Kartsrabe im dasigea Hoftbeater unter Leitung dea
Hofkapellmeiilefs Strauss festlieb begsagea. 500 — 640 Sauger
aai dea Stödten Aebero, Bruchsal, Böhl, Karlsruhe, Dorlaeb,
Ettlingen, Gernebarb , Heidelberg, Lahr, Mannheim, Mühlburg,
Rastatt, Weiulieim nahmen daran Tbeil. — In Darnstedt leitete

Musikdireelar Maugold ein Gesaagfest im Zeagbaate, wnza »ich

über 600 Aniriibreude aua dea Stidtea, Darmatadt, Maini. Olfrn-

baeb u. Gieiaen eingefunden ballen. Daa Hauptwerk war Händar*
Alexa ädertest. — Das S. 620. 4. Bl. erwbbate Gesaagfest so
Werthheim bat am 9. September auf sehr gelungene and erfrea-

eioe Auswahl der

Unter Aaderea aahmen der bekaaate
aoa Würzburg at>d der Operacompoaiet Heinrich .Vee» aas Fraak-
furt am Maia daraa Tbeil. — in Rödelheim feierlaa mebrera Gasaag-
vereiee am IS. September ein fröhlichen Sängerfeat unter Leitung

des Csndidsten Butt daselbst and de» Componiitea Heinrieh jVaeb

aaa Praakfart. Besoaders ihalea airh der Berakeimer aad Eschenhei-
mer Verein herrer. - Zu Berahofee am Rhein fand am 18. i

eia Gesaagfest

baaiea Statt.
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comp!«« et

Neue Musikalien
im VerUge toa G. W. Wlemeyer in Hamborg!

Mikelien, FrM Linier und Gesäuge. Op. 19, Kr All arran-

l'irl mit Pfte. einxela i No. I. Are Maria 6 Ggr. No. 8. Die

linden Lüfte lind erwacht 0 Ggr. No. 5. Ich mm im Grünen

6 Ggr. No. 4. Du bist wie eine Blume 4 Ggr. No. 8. Mi

Schals ist ja scböai 4 Ggr.

"l>thf>»ltel, A. f
3 Going« für 9 Singstimmen mit Pfte.

Op. III. No. i. Die Heimalh 8 Ggr. No. 3. Ich denke

Dein fl Ggr. No. 3. Wellgesang 8 Ggr.

DieirlSrn romplet in einem Hefte 18 Ggr.

Lied: ..Sonst aprarh ich fromm mein N.chlgehet" 9 Ggr.

©perwlreund, der Weine. Sammlung vorzüglicher Opern

tu einer Aiuwahl der beliebtesten Melodieen , all Handalueke

für den ersten Unterricht am Pfte. : No. 4. Beatrice di Tenda.

No. 8. Weine Dame. No. 0. Homeo und Julie. No. 7. Don

Jnan. No. 8. Cola Rienri. No. 9. Wilhelm TeU. No. 10.

Frebcbüls. No. 11. Nachtwandlerin, a 8 Ggr.

Porten, S. \. Oh, 5 Lieder. Op. 8. ftr ein

mit Pfte. 8 Ggr.

flamm Iuns der fccliebleilen Tarne und Minehe fär Pfte.

No. 8. Manch No. 1, ans Cola Riensi. No. 9. Manch No. 3,

au» Cola Rienai. No. 10. Rieoxi-Galop, von C*nAal. No. 11.

Hammoaia-Polka. ä 4 Ggr.

Schmitt. •Inri|urt. 6 Etodea de Salon poor le Piano.

Op. 391 , No. 1, ,,Le Faueon," der Falke. 10 Ngr.

Stbwrnrk«, Ck., Rondr.u brillant pnnr le Piano. Op. 10.

18 Ggr.
sVondinotsurdcsthcme.de Rossini. Op.99. 1-3 a 10 Ggr.

nn Ibeme de Handel. Op. «4. 10 Ggr.

J. B., ..Lebewohl/ 4 Lied für eine Siagttimme mit

. p. 18. 8 Ggr.

A., Nene» musikalische» Taschen - Fremdwörterbuch,

tendi die in der Mnaik am hauBgiten rorkommenden
KuniUnidrüeke, Zeichen n. i. w. (Ansang aus dem munik. Il-

leben ConrerMliont-Leiikon.) Miniatnnuigabe in engl. Leinen

geb. 4 Ggr. netto.

~in Mains erscheint mit F.7-

1044. October. No. 43.

A n k findlgBii gen.
lleisplcllo» MMffe»

Bei H. SehatV»
genlbnmareeht

:

Alard, I»., Ecole dn riolon,

a l'aaage dn conaervaloire.

— — Faataisie tor des molifs de Linda di Cham«
arte Acc. d'orcbettre on de Piano. Op. 19.

Bttla, A., Ain bearnais, chanta de« roouUßne«, pnnr

Celle avec. Acc. de Piano.

Berlinl, II.. 9 Sonate» paar Piano et Violon. Op. 189 et 183.
— — Fanlai«ic-Vnl<e poor Piano. Op. 184.

Dohler, Th., 3 Mazonrka». Op. 83.

Hall, 1»., 3 Finde« de caraeleres. Op. 98.
paiulaisie brillante *or In Sirene. Op. 97.

Llri<l|i>»llltner, »., Di» skilianUche Vesper, grosse, ke-

roische Oper in \ Akten von H. Ran. Vollständiger CUrier-

antsng vom Compouisten mit untergelegtem italienischen Text«

ron W. Ilüser.

IilMZ«. F., Grande Fanlaisie snr Dom Sebaiticn de DoniietO.

fioatfllen. II., Lvh 9 l.ijoux, 9 Ibenie* »aries op. 07. No. 1

Bcllini. Vag« Inn» . >o. 9. Ballade de Ricci.

Hohenhain. J.« Roinsnce tans parolcs , 3 IU " cabier.

— — Pulks de roncert

Blrorl, C , Fanlaisie-Elade poor Violoa UVCC Acc. d'orekeslre

ou de Pmno. Op. 10.

Thalbern; , \* l'artr-nsa, meloilie.

Zimmermann, J. , Metbode pnpalaire de pisno.

IWi Fr. Ilofinrlniter iu Leipzig ist

Thalberjr. Grsade Fanlaisie p. Pfte. sur

de Herold. Op. Ü3. 1 Tblr. ö Ngr.

dpi»

Lisliifzky. Z. Moiitr - Wal Op. 109. f. Pf. 3händ.
Iii Ngr. 20 N6r »

f Pf ,eichl 10 "8*- °»e»-

Die Knust des Orgelspiels
auf ihrem heutigen Standpunkte;

theoretisch- practisehe Anweisung für alte vo

Fälle im Orgelspiele, mit durchgängiger Pedolappti-

ratur und Bemerkung der Registeraüge.

Ein Lehrbuch
Tür »ich bildende Orgelspieler, insbesondere Ar den Un-

terricht in Semiuarien und PrSparanden- Schulen.

lierntisgegrln-n in

W. «Affiner

A. G, Hilter,
Domorgauut und GcHnglekrer au Merseburg.

Dm Ganse an» 6 Lirrerungen , a | Tblr. , bctUhend , wir«

bis Osten 1848 «ollendet aeln. Dn die Namen der resp. Sab-

dem Werke rorxndrucken beabsichtigt wird, so bitte

»ne Anmeldung.

Wohlfeile, beste und vollständige Summ] un fr.

von OrgebWeken ist de», fast allgemein in Kirchen und Sem

rien eingeführte:

Orgeifreund.
Herausgegeben von G. rV. Körner und A. G. Ritter.

Serba lirfte dieses beliebten Werkes bilden einen Itand.

Fünf Bande, a 1 Tblr. . sind bereits enehienen. Von dem ersten

Helte (ä 4 Ggr.) des 0. Bandes kann in allen Burk- und Musi-

kalienhandlungen Einsicht genommen werden. Auf 0 KaempL
wird das 7. frei gegeben. Gefälliger Verwendung und Bestellung

sieht entgegen.
Wllh. HArner in Erfurt.

Bei A. ltlabelll et C omp., Kunst- and Musikalien

kandier in Wien, Wo. 1133, sind mit KigenlbunurecLt er-

Türkische Lieder
für das Pianoforte

JLeopoltl rot* Meyer.
Op. 22. Macbmudier. Air guerrier des Turques. 1 Fl.

Op. 23. Bajaseth. Air national des Turques. 1 Fl.

Diese Werke wurden in den C
Wien und London mit dem grütsten

Für Violin- und Violoncell-Spieler beachtenswerth.

Feinste raf f i n irteste Calophonle . deren Vor-

tremSchkeit riele der romugliebsten Kenner, worunter die ge-

feiertsten Namen, anerkannt haben, über welche unter Anderen

der Violin-Virtuos Herr Franrois Prunie das unten angeführte

Urlheil lallte, ist allein »cht su haben bei

Mernhara Jh>« im Gothn.

Je reconnais la Calopfcane. de Monsieur Bernard Keil
h Gotha comme la mcilleare «|ue j'al rencontree jusqu'a

Gotha, le 3 Ssptembre 1844.
l'/JT.

Druck und VerUg von Breititopf und Härtel in Lrsipiig ood onler deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 50"" October. 18*4.

— Kmcknckttn: An» Br»»c«hweig. Au»LfipiiR . —

Recensioken.
II primo Aroore. Fantasie pour la Flute avec Accomp. de

Piano, composee etc. nar G. Briccialdi. Leipzig, cbez
Breilkopr et Hirtel. Pr. 20 Ngr.
Eine zärtliche, schmelzende Melodie als Thema, dar-

über zwei brillante Variationen , alsdann eine leidenschaft-

liche , interessante Caulilene , und darauf ein lebendiges

Finale, gibt zwar keine Fantasie nach unserm deutschen
Begriffe, aber gewiss ein dankbares Concertstück für de»
Virtuosen. Die Ansprüche an Fertigkeil sind nicht über-

trieben, aber ein geschmackvoller und energischer Vor-
trag wird erfordert. Dann macht das Stück eine sehr
angenehme und aufregende Wirkung.

Deu.xieme Symphonie pour grand Orcheslre, composee
par Fr. Müller. Op. 54. Leipzig, chez Fr. Hofmeister.

Pr. 4 Thlr. 10 Ngr.

Wer sich in unserer mehr und mehr nach italieni-

schem und französischem Klingklange schnappenden Zeit

an die Composilion einer Sinfonie wagt, der bekundet
wenigstens ein Kunslwollen. Wem es aber gar ge-

lungen , in solcher Zeit zwei Sinfnnieen durch die Presse

zu treiben, dem muss auch ein bedeutendes Kunslkönnen
inwobnen. Denn vor dieser Gattung vielleicht allein noch
halten Kritiker und Verleger vereint strenge Wacht, dass

nicht der modern frivole Geist auch ihrer sich bemächtig«
und sie entweihe. An sie heran dürfen sich die hinter

der Schule weggelaufenen Modecomponistchen mit ihren

Gefühlsleeren, eleganten Phrasen nicht wagen. Dazu ge-

hört eiae allseitige Gefiihlscrregbarkeit und zugleich, um
würdig auszudrücken , was sie dictirl , eine nach allen

Seiten bin beharrlich durchgemacht« und geübt« Schule, vor

welcher unsere jüngere geniale Generation oft bang zurück-

schreckt und ihr sobald wie möglich zu entrinnen sucht.

Der erste Sali vorliegender Sinfonie, Allegro con
fuoco, C moll, C , beginnt mit folgenden vier wildzi

den Takten:

Allrgro ™o fuo«e.

Auf diese folgen vier flehend bittende

:

Dies« beiden and folgender spater hinzutretend« dritte

-

H 1= 1
bilden den Inhalt des ganzen ersten Satzes, nnd es sind all«

Perioden nur au< ihnen, bald einzeln, bald zusammen
thematisch verarbeitet, gewebt.

Es ergibt sich daraus zunächst die technische and
geistige Einheil des Satzes, welch« durch eine gewählte,

gewandle Instrumentirnng, so wie durch pikante, aber

stets natürliche Modulation belebt and vermaanichfaltigt,

und durch eine sonnenklare, vollendete Form, im Ganzen
wie in jeder Periode für sich, fassbar gemacht wird.

Die ganze Art und Weise der Darstellung und Fortfüh-

rung ist äholich der Spoftr'schtn, aber als Kunst Verwandt-

schaft, nicht als einseitige Nachahmung.
Wie nun in diesem Satze die sichere, gewandle Hand

sich zeigt nid lebenswarme Empfindung sieb ausspricht,

so auch in allen anderen Sätzen. Das Andante, Asdur, %,
beginnt mit einer zarten anmuthigen Melodie der Violi-

nen, hauptsächlich nur mit Streichinstrumenten begleitet,

auf welche ein erreglerer Forlesalz folgt; dann in der

Dominant« eine zweite, wenn nicht besonders originelle,

doch gefühlvolle Melodie, und damit wieder das Material

des ganzen Andante's, fortgeführt in verschiedenen Mo-
dißcalionen des*elbeo Grundgefühls.

In den zwei ersten Theilen des Scherzo*«, C moll, %,
scheint sich der Componist in die Gcmüthslage einer Per-

son versetzt zu haben, die den tieferen Seelenerregungen

der beiden ersten Sätze zu entrinnen und sich in eine

beilere Stimmung zn versetzen strebt. Man fübll den hef-

tigen Willen darnach ; aber erst im Trio, Cdar, erscheint

die erstrebte freundlichere Stimmung, nnd erhält sich

darin, bis die Hrpelition, bier, der Anlage des Ganzes

psychologisch richtig, in des alle

44
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Das Finale, Allegretto, C moll, %, ist

aas dem ersten Thema :

und zwar mit grosser thematischer Kunst, gewebt wor-

den. So sind z. B. die beiden ersten Abschnitte desThe-
ma's im zweiten Tbeile zu einer kleinen Doppelfuge ver-

arbeitet :

Soll Referent, nachdem er das Lobenswerthe, freilich

' sehr rhapsodisch, ausgesprochen, auch, wie Rechtens,

die Schwächen des Werkes aufsuchen, so lassen sich diese

in zwei Wünschen andeuten , welche der Compoaist bei

künftigen Arbeiten iu dieser Galtung vielleicht nicht ohne
Vorlbeil dafür berücksichtigen möchte. Er suche erstens

•eine Tbema's nach dem Ende zu in etwas fantastischere

Situationen zu bringen, wie Beethoven dies in uner-

schöpflicher Weise verstand, und instrumentire zweitens

seine canlabilen Sätze etwas mannichfalliger. In dieser

Sinfonie erlheilt er sie meist zuerst den Violioen , mit
fast zu öflererVerdoppeluog durch die Violoncelle. Auch in

dieser Beziehung zeigen die Beethoven'tehen Partituren

eine staunenswerte Mannicbraltigkeit. Aufjeden Fall ist

die Sinfonie der Aufmerksamkeit und Theilnabme aller für

gediegene Musik noch empfänglichen Zuhörer werlb, und

Referent verbindet mit dieser kurzen Beurtheilung

gleich die Anzeige von dem

:

CoDcertino pour le Violoncelle, nvec Aecompag. de l'Or-

eheslre on de Pianoforle. Rudolstadt, cbez G. Müller,

desselben Conponisten, weil sie sich dadurch kürzer fas-

sen lässt. Denn man braucht nur zu sagen, dass der

Mann in seinem Wesen sich gleich bleibt und also auch

in diese freiere und leichtere Gatlnng so viel gediegene

Arbeit legt, als sich ohne Beeinträchtigung des Virtuosen

damit verlragen will, um gleich zu wissen, was man im

Hauptsächlichen zu erwarten hat. Einen ersten Coocert-

salz nämlich aus der guten Concertzeit, mit fest ausge-

prägten und festgehaltenen Hauptgedanken, zwischen wel-

chen dem Instrumente zusagende und dem Spieler dank-

bare Passagen bervorglänzen. Dass der Verf. seine Haupt-

gedanken nicht aus fremden Opern gebelleil, sondern

Alles aus sich selbst genommen, versieht sich bei seiner

dargestellten Sinnesweise von selbst.

Troisicme Sonate ponr le Pianoforle par Carl Even.
22sles Werk. VVien, bei Tobias Haslinger. Preis

2 Fl. CM.
Referent bedauert Herrn Evers, dass er dieses Mach-

werk eine Sonate nennen konnte. Gehört zur Sonate nicht

mehr, als : eine ehrwürdige Einleitung, die stark nach Mozart

schmeckt, alsdann eine phantastische Form a la Beethoven,

die Herr Evers nur im Aeusseren begriffen hat, deren

inneren Gehalt er aber gar nicht zu ahnen scheint, und

bandelt es sich blos um ein planmässiges Durchkneten

der sich im Character ganz widerstrebenden Themata,

welche, eines mittelalterlich, das andere neuitalienisch,

von einer steifen Zopfpassage begleitet werden , so ist

vorliegendes Werk eine Sonate. Es ist eine Zusammen-
reihung der heterogensten Gedanken, die, einzeln ge-

schickt verarbeitet, eine Fantasie, ein Rondo and derglei-

chen hallen hergeben können. Als Beweis siehe hier:

1) das Thema, Largo:

2) der Anfang des Allegro con fuoeo:

Diese Stelle, die an sich ganz gut wäre, dient als Vor-

bereitung dem mutbmaasslichen Thema (?):

3
) , n i ra^Ki

•Im.
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and nun nach 16 Tactcn kommt 4) das diesen Gedanken
gänilicb fremde Liebesgewinsel:

Mm.
£*Jg^f^ r%_ f

_^

^ >s r
j,

das nach 18 Tacten in eine alle Passage von 2 Seilen

übergeht.— Das Andanle, %Tacl, Fisdur, schmeckt nach
Robert der Teufel, der %Taet im 9len Tacle stöest Einen
noch recht mit der Nase drauf. Ein Allegro agilalo in der
Art anfangend, wie die intt und ettt's auf der Bühne ihre

wahnsinnigen Damen berausspaziren lassen:

ist wenigstens wirksam zu nennen. Solche Art Sonaten
muss Ref. kräftig zurückweisen. Es scheint, als hätte

Hr. Evers am Pianoforte fantasirt, jeden sich ihm dar-

bietenden Gedanken aufgeschrieben, und dem Ganzen die

Form einer Sonate gegeben, die ihm bei der Menge der
sieh einander widerstrebenden Gedanken ziemlich aaner
geworden ist.

Duo Coneerlant pour Piano et Violon comp, par B. Mo-
ü'que. Op. 20. 3Thlr. Scbuberlh et Comp, ä Hambourg.

Dies schone Duo wird nur für Wenige geschrieben

«ein, und diese werden dem sinnigen Compouislen dafür

wohl die Hand drücken. Auch Ref. thut dies in Gedan-

ken; aassprechen mu<s er aber doch, dass er, trotzdem

dass diesGespräch zwischen Pianoforte und Violine interes-

sant und geistreich ist, nach dieser Sonale unendlich ab-

gespannt und ermüdet war. Der Gegenstand des Ge-
sprächs ist ein zu ernster und düslerer, die Phrasen sind

sehr gewählt; die Sprechenden scheinen fast genirl
; jeder

holet sich, Etwas zu sagen, was von dem ernslen und
wichtigen Gegenstande ablenken könnte, daher die Breite

nnd beständigen Wiederholungen der Phrasen, wenn ih-

nen auch durch irgend eine Variation neues Interesse

verliehen wurde. Man wünscht namenllich, dass der

Componist zuweilen einen freundlichem und herzlichem

Tun angeschlagen hätte. Dies hätte vielleicht das Ge-
sprich kürzer erscheinen lassen nnd mich in eine weni-

ier trübe Stimmung versetzt. Selbst das schone Adagio,

em ich mich nochmals znwendele, war nicht im Stande,

mich herauszureissen. — Das Bildniss des werlbeo Com-
ponisteo ziert das Titelblatt.

Premier Trio ponr Piano, Violon et Violoneelle, comp,

p. G.Nottebohm. Op.4. Preis 2Tblr. Leipzig, Peters.

Ein leichtes anspruchsloses Trio , dem wir nur ge-

haltvollere und wärmere Gedanken wünschten, denn an-

ziehend fanden wir dieselben bei all' ihrer Einfachheit,

namentlich im ersten Satze, wenn wir auch Frische ver-

misslen. Auch die Arbeit ist dann und wann recht in«

teressant, aber der junge Componist weiss nicht zu fes-

seln, er arbeilet zu oft auf einem unfruchtbaren Boden.
In drn übrigen Sätzen wird uns die. Einfachheit noch
auffallender und die Gedanken werden immer leichler

wiegend. Ref. ist in Zweifel, ob er Hm. Nottebohm zu
ähnlichen Trio's aufmuntern soll oder nicht. Keine der
drei Solopartieen weiss uns dauerndes Interesse abzuge-
winnen, denn auch Violine und Vcello sind nicht genug
und nicht wirksam beschäftigt. Eine gute sangbare Can-

12 Etndes expressives pour le Piano, par Felix le Gouppey.
Preis 1 Thlr. 5 Ngr. Leipzig, cbez Breilkopf et Härtel.

Der Componist nennt dies Werkchen ,,Einleitung zu

seinen bald erscheinenden Etudes de Salon." Dass der

Componist Franzose ist und sich vorzüglich mit Adam ge-

nährt hat , lässt sich nicht leugnen , und dies wird auch

das Einzige sein, was der Deutsche an einigen dieser Com-
positionen aussetzen wird. Die meisten sind recht hübsch

und leicht, und, wenn sie auch nicht sämmtlich Studien

genannt werden sollten, so sind sie doch hübsche Cba-

racterstückehen , die recht angenehm unterhalten. Ge-

wöhnlich können wir nur No. 3 finden. Wir empfehlen

diese Etüden, und wünschen, dass uns der Componist in

seinen Salonetuden wieder gefallen möge.

Ueber die übrigen meist den nolhigen Modeartikeln

angehörenden Klaviersachen, die alle mehr oder weniger

Werth haben , braucht Ref. wenige Worte zu machen.

Ihre Verfasser sind beliebt und verleugnen nie ihre Phy-

siognomie. Wir heben daraus als besonders werlhvoll her-

vor, als das Werk eines weniger bekannten Componistcn I

Deux Serenades pour le Pianoforte par Ed. Roeckel.

Op. 11. Dresde, cbez Meser. Preis 10 Ngr.

Es sind zwei sehr geschmackvolle, ausdrucksvolle kleine

Stücke, die wir angelegentlich empfehlen. In No. 5 störte

uns nur der 3le Tact in der vom 7len Tacte vor dem
Schlüsse vorkommenden Ausweichung.

Prudent, Souvenirs de Schubert sur la Serenade. Op. 14.

Preis 2 Fl. Mayence, cbez Schott.

Ein modernes Effectstück, dem wir trotz seines locke-

ren Baus unseru Beifall nicht versagen können.

Döhler, Th. , Fantaisie sur des themes de l'Opera ,,la

Favorite" de Donizetli. Op. 51. Preis 1 Tblr. cbez

Schlesinger a Berlin.

Ein tüchtiges Salonslück in 0öA/er'scher Manier; aus

kommt es etwas trocken vor, vermutblich weil wir die

Opernlbemata nicht kennen und uns also nicht dafür ge-

nug interessiren.

Döhler, Th., Huitienie, Neuvieme et Dixieme Nocturne.

Op. 52. No. 1. 2. 3. a 15 Ngr. Leipsie, cbez Peters.

Ziemlich leicht und deshalb willkommen. Aber eine

bedeutende Nüchternheit herrseht darin.

Votiy Ch«rht, Fantasie eleg. sur l'Opera „la Sirene".

Op. 59. Preis 15 Ngr. , and
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Vots. CHarle*, Merceau burlesqae de Salon. Op. 5ß. Preis

15 Ngr. Leipzig, cbez Breilkopf et Hirtel.

Zwei kurze der Salonmusik gewidmete Pieren. Die

Themata aas Aaber's Sirene sind pikant und geschickt

verarbeitet. Die letzte ist ein burlesker Tanz, der uns

weniger anspricbt. Beide Stücke erfüllen ibren Zweck
od sind zu empfehlen.

Impromptus et dmx Caprices snr des Melodjes favorites

de Heber par Stephan Heiler. Op. 20. liai Luli. Preis

7s Thlr. Berlin, cbez Schlesinger.

Sehr anspruchslos, aber ionig, und, vorzüglich gilt

das vom zweiten Impromptu, interessant zu nennen.

Feica, .-/.. 1) Hommages auz Dames. Morceau a 4mains.
Op. 35.

— 2) le Desir Moreeaa de Salon. Op. 3C. Preis 20 Ngr.
— 3) Introdoction et Rondrau espagnol. Op. 34. Preis

25 Ngr. Bronsvic, cbez Meyer i.

Ersleres dürfen wir bei dem Mangel an neuen vier-

bändigen Stücken für den Sah» willkommen beissen. Die

Variationen sind nicht nau erfunden, spielen sich aber

recht bübscb und sind dankbar. Auch ist für Gefühl ge-

sorgt. Als Curiosilät, was sich die jungen Herren jetzt

Alles erlauben , führen wir den 3ten und 4len Tacl des

Allegro furios© an

:

In No. 2 ist das Andante sehr gesneht. Das Ganze wird
jedoch Beifall Inden. Eben so gesucht in der Modulation

ist No. 3, wenn uns auch hier das Fremdartige mrhr
am Platze erscheint. Das Ganze ist sehr Dach und un-

bedeutend. Nacb Herrn Fetca's früheren Compositionen
halten wir Gruod , etwas Werlbvollercs zu erwarten.

Faniaisie et Variation* de bravoure sur un Ihcme de Bei-

lini pour Violon avee Orcbeslre ou Piano, par Ole Bull.

Dp. 3. Scbubertb et Comp, a Hambourg. Preis 2% Thlr.

Die lotroduclion viel versprechend, aber wenig bal-

lend, mit Reeilaliren , Tempo rubalo, vielem frauzösi-

sehen pikanten Modekram phantastisch gemischt, wie man
das jetzt in Frankreich nnd Belgien liebt. Das Thema
ist das bekannte ans den ..Puritanern" , die Variationen

sind sehr brillant, das Ganze ist ein ungemein dankbares
Bravourstück für Geiger erslen Ranges, wenn sie nichts

16.

Nachrichten.

L.Spohr>8 Oratorium: „Der FallBabylons,"
aufgeführt in Braunschweig am 29. September 1844.

Brannsehweig, im Oetober. Der Verein für Concert-

musik, der sieb vor einigen Jahren hier bildete, nnd wel-

chem sich später, als willkommene Bundesgenossin, eine

zahlreiche, vielleicht nur zu zahlreiche Sing-Academie an-

scbloss, darf mit vollem Rechte das Verdienst in An-
spruch nehmen, nicht ohne bedeutenden Hindus«, auf die

Förderung der edlen Tonkunst in unserer Stadt gewesen zn

sein. Der Verein , bei dessen Gründung sich der streb-

same Dr. Griepenkerl besonders thitig zeigte, bat durch

ein ehrenwertbes Streben, die musikalischen Kräfte Braun-

schweigs zu Aufführungen grosser und würdiger Werke
zu vereinen, die dankbare Anerkennung der Kunstfreunde

sich erworben. Seit einer Reihe von Jahren sind durch

seine Anregung musikalische Aufführungen zu Stande ge-

kommen, welche die grössle Tbeilnabme fanden und

nachhaltig wirkten , von denen einige in der Tbat als

wahre Musikfeste bezeichnet werden können.

Ein solches erfreuliches Fest feirrten wir hier in

den letzten Tagen des Septembers} und wie denn über-

haupt eine Feier, bei welcher die Tonkunst vorwsltet,

recht eigentlich ein Fest Tür das Gemülb ist, so wurde
diese gemütbliche Erregung diesmal noch bedeutend er-

höht durch eine vaterländische Beziehung, die dem deut-

schen Herzen doch immer werth bleibt, wie schwankend
nnd vereinzelt sich auch bei uns der Begriff vom deut-

schen Valerlande gestalten möge.
Der Held unserer musikalischen Feiertage war Spohr,

ein geborner Braunscbweiger , und somit erscheint esein geoorner Braunscbweiger,

denn wohl erklärlich, und wir meinen, auch nicht un-

rühmlich für nns, dass Alles, was sich auf dieses Fest

bezog, in einem schöneren Liebte erschien und ein«

Weibe emp6ng, die sich unverkennbar den Ausführenden

wie den Zuhörern mittheilte.

Dass man Spohr't neuestes grosses Oratorium : ., Der

Fall Babylons" zur Darstellung bestimmte, ein Werk,
das in England eine so glänzende Aufnahme fand , in

Deutschland aber, so viel wir wissen, noch nicht ausge-

führt wurde*), darr man jedenfalls eine sinnige Wahl
nennen , und sie bewährte sich auch im besten Sinne alt

eine glückliche.

Alle Vorbereitungen zu würdiger Ausführung des

interessanten Werkes wurden mit Umsicht und Eifer ge-

troffen , wobei sich vorzüglich Herr Assessor Otto , zu-
gleich ein sehr intelligenter Dilettant, als belebendes Prin-

eip erwies. Es gelang, die Zusage Spehr't zur persön-

lichen Leitung seines Werkes zu gewinnen, und der Kur-

prinz war diesmal freundlich genug, dem Meisler den
erforderlichen Urlanb zn dieser Künstler fahrt zu gewähren.

Die zahlreichen und zuweilen ziemlich schwierigen

Chöre des Oratoriums wurden im Laufe des Sommers
von den beiden Dirigenten der Singacademie mit sorgli-

chem Eifer eingeübt ; die Scbweslersladt Wolfenbüllel

bot bereitwillig ihre disponibel» Kräfte zur Mitwirkung
an, und da auch der hiesige Militärsängerchor eine Ver-

stärkung von etwa 40 Combatlanten sandte, so war es

möglich , einen Gesammtcfaor von etwa 450 Slimmen zn
bilden. Das Verbällniss der !

*) Wenn Ref. nicht irrt, M vurte su Werk tob einem klei-

nen Geteogvereine in Branlan rinilnairt, scheint aber nur etat
PrlvnlPwSnelleo gebildet ta »"*•—

(Seil o>n Eingänge

in hiesiger

[Dü lialactwn.)
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als ziemlich gleiebmässig ; aar «er AU »lieb wohl, we-
nigstens der Wirkung nach, etwas in der Minorität: eioe

Erscheinung, die, oft bemerkt, schon durch den Cbaracler

der All-Siimme molivirl wird.

Unsere wahrhaft IrefTliche Capelle verstärkte sirh

durch fremde und einheimische Künstler und Dilettanteu

so bedeutend, dass des Orchester über hundert Indivi-

duen zahlte. Unter den fremden Künstlern bemerkten

wir mit Vergnügen den ausgezeichneten Violinisien Zim-
mermann aus Berlin, und mit eigentümlichem Interesse

Spohr's Schüler J. Bott aus Cassel , bekannt als der erste

Stipendiat des Mozart-Vereins in Frankfurt.

Die mehr oder minder bedeutenden Solo-Pariifen des

Oratoriums waren mehreren Mitgliedern der hiesigen Oper
anvertraut, nimlich den Damen Fischer-Achten und

Mütter , so wie den Herren Schmetser, Fücher und

Kahn. Zwei Kunslnovizen , Fraulein Heinne und Herr

Ä. iaerttäcker führten ebenfalls einige Soli aas. — Herr

Pöck, der in den ersten Proben den Cyrus trefflich re-

frlneBtirte, wurde leider heiser, und musste tbeils dorcb

lerrn Wackermann aus Quedlinburg, tbeils durch einen

zufällig anwesenden Baritonisten, Scherf (wenn wir nicht

irren), ersetzt werden; eine improvisirte Aushilfe, die

dankbare Anerkennung fand und billigen Ansprüchen ge-

nügte.

Am 26. September traf Spokr hier ein und leitete

noch an demselben Tage eine Chorprobe, die ein günsti-

ges Hesullat lieferte. Der werlhe Meister sprach in ver-

bindlichen Worten seine Zufriedenheil aus und ermulhigte

dadurch die Singergemeinde zu erbebtem Eifer. Abends

brachte die Liedertafel dem willkommenen Geale eine

feierliche Serenade, eine harmonisch - ge»(Übliche Decla-

ration, die ibo lebhaft erfreute. — Nach mehreren Vor-

übungen fand in den Nachmittagsstunden des 28. Sept.

die Generalprobe des Oratoriums mit den gesammten oben

bezeichneten Kräften Statt. — Der ziemlich allgemein

Kvordtne löbliche Gebrauch, bei so bedeutenden Auf-

rungen dem kunsllmbenden Publicum zu gestalten, der

Hauptprobe beizuwohnen, erwies sieh auch nier eben so

günstig, als er von dem Publicum freudig adoplirl wurde.
—- Die weiten Blume der schonen , durch Entfernung

jeder Hemmaiss von Bekleidung etc. fast zu sonor ge-

wordenen Argidienkircbe waren angefüllt von Zuhörern,

die mit gespannter Erwartung die imposanten, araphi-

tbealralisrh aufgestellten Massen sieb ordnen sabea und

mit lebhafter Tbeilnabme der Enlwickelung des Ganzen
folgten. Der gefeierte Componial, auf dem nun die Blicke

der Ausführenden wie der Zuhörenden hafteten, leitete

mit grosser Hube und Sicherheit die ihm anvertraute und

vertrauende Schaar; er fand nur noch wenig zn erinnern;

die Zuhörer halten schon jetzt einen fast ungestörten

Genusa, und selbst die Unterbrechungen und nötbig ge-

wordenen Wiederholungen schienen nicht ohne Interesse

für sie zu seia.

Der Erfolg der förmlichen und feierlichen Aufführung

erschien also gesichert und bewährte sich vollständig.

Am folgenden Tage, Sonntags den 29. September,

strömten von nah und fern zahlreiche Scbaaren von Zu-

hörern herbei, und alle Blume der grossen, nur durch

ihre einfach-Würdevolle Arcbileclnr gesell möchten Kirche,

die wohl ein Auditorium von 3000 Personen fasst, waren
fast überfüllt.

Referent bat bereils in diesen Blättern (m. s. No.31
u. 32 dieses Jahrganges) eine motivirle und unbefangene

Beurlheilung des geistvollen Werkes niedergelegt, und
die Genugtuung gehabt, seine Ansichten über dasselbe

durch den Erfolg einer imposanten und meist gelungenen
Aufführung im Allgemeinen bewährt und durch vorur-

teilsfreie Kunstverständige gebilligt zu sehen.

Es sei daher erlaubt, die Leser, die sich für das

Werk näher inleressiren, und es sind ihrer gewiss Viele,

• auf jene ausführliche Besprechung hinzuweisen.

Aber dennoch kann es sich der Berichterstatter hier
1 nicht versagen, bei einzelnen Momenten des ausgezeich-
' neten Werkea zu verweilen, die ihn besonders anregten,
I durch die lebendige Darstellung doppelt lebhaft ergriffen,

und auch allgemein auf die Zuhörer einen ungewöhnli-
chen, nachhaltigen Eindruck machten.

Unsere in der Recension ausgesprochene Meinung
über die Ouvertüre fanden wir in jeder Hinsicht bestä-

tigt 5 die dort nicht erwähnte Benutzung der Militär-

trommel in dem Mitlelsalze , als Andeutung des Solda-

tesken Princips, wirkt in der Thal drastisch $ eine Dis-

.
cussion mit einigen kunstverständigen Freuaden über die

Zulässigkeil dieses profanen Instrumentes brachte nur ein

schwankendes Besultat: der Referent glaubt nach seiner

individuellen Ansicht die Frage verneinen zu müssen;
vortrefflich inslrumenlirt und eben so ausgeführt, machte
die Ouvertüre einen sehr schönen Eindruck.

Der erste Chort ,,Golt unsrer Väter" ist eben so
schön gedacht, als ergreifend in seinen Wirkungen, was
bekanntlich nicht immer gleichbedeutend ist ; die Ausfüh-
rung war, bis auf einige Tonschwankungen im Eingange,

, eine lobenswrrthe. Die schönste Wirkung der imposan-
ten Stimtnenmasse zeigle sich am Ergreifendsten in den
ruhig getragenen, einfach fortschreitenden Accorden ; die

Nuancen , sowohl in der Steigerung als in der Zuriick-

föbrung zum Piano, sowie dieses selbst, Alles gelang
trefflich. Uebrigens müssen wir nochmals uud ausdruck-

lieb diesen Chor als eine Zierde des ganzen Werkes be-

zeichnen.

Herr Schmelzer sang die darauf folgende Arie mit

schönem Porlament; die Mischung der verschiedenen

Rhythmen verleiht der etwas häufig modulirenden Cauti-

,
lene ein erhöhtes Leben.

Der kräftige Chor: ,,Der Löwe ist vom Lagw ge-

sprungen" bildet in seiner doppellen Selbständigkeit,

nämlich in Beziehung auf Singslimmen und Orchester,

durch das mannhafte, acht künstlerische Festbalten seh-

nes energischen Hauptmotivs, ein so abgeschlossenes

Kunstwerk für sich, daas wir um so mehr bedauern

, mossten, die Ausführung nicht ganz nach unserem Sinue,

;

und auch wohl der Intention des Componisten nickt voll-

kommen entsprechend zu finden. Der Chor wurde, um
es mit einem Worte zu bezeichnen, nicht gut deolamirt}

das Thema trat nicht »oft- und tonklar hervor. Das

Auf- und Absteigen der Intervalle erschien nicht so fett,

nicht so gesondert, wie es sein sollte — ; hier musste

i

jedes Ueherzichen der Töne viel strenger vermieden wer-

;

den; auch folgte der Chor dem lebhaft angedeuteten
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Stringendo des Dirigenten nicht genug.— Dennoch machte

der Chor eioe so lebhafte Sensation, wie sein gesunder,

kräftiger Bau sie verdient.

Was die Arie des Cyrus mit Begleitung des Männer-

chors betrifft, so wurden unsere Bedenklichkeilen, in

Beziehung auf das genügende Hervortreten der Solostimme,

wenigstens in dem vorliegenden Falle nicht ganz besei-

tigt. Wir hatten wohl gewünscht , die Arie von Pöck
ausgeführt zu hören, der gerade in den Tonen excellirt,

die hier vorzugsweise in Anspruch genommen werdeu.

Sein Stellvertreter gab sich offenbar viele Mühe, von der

wohl auch etwas zu starken Chorbegleitung sich zu iso-

liren. Er thal aber des Guten zu viel, und das Exten-

sive wurde fühlbarer, als das Intensive. — Einige glän-

zende Stellen machten sich indcss vollkommen gellend.

Das Ganze regt lebhaft auf und ist ein kraftvolles Cba-

racterslück : es erinnert wohl an eine ähnliche Scene in

Jessonda, aber nicht zum Nachteile der Cyrus-Arie.

Lebhafte Sensation erregte der stark besetzte, in

knrzen eigentümlichen Rhythmen einherschreilende Chor

der persischen Krieger. Die kräftigeu Stimmen unserer

Mililärsänger wirkten mit günstigem Erfolge. Hier machte

sich wieder die Trommel mit ihrer bellen , kecken , un-

beugsamen Eintönigkeit gehörig Platz. Die Wirkung?
unlaugbar! Das Princip? — zweifelhaft!

Der Chor der Juden, No. 13, tbat, namentlich nach

der ungemein kräftigen, kriegerischen Demonstration,

doppelt wohl. Die Ruhe und Innigkeit des schönen Vautut
firmiu, der dem Ganzen eine so edle Hallung gibt, ge-

hoben von seiner sanft bewegten, durch rhythmische Stei-

gerung belebten Einfassung, wirkt unwiderstehlich. Und
wie schön berechnet und geführt ist der vierstimmige

Solosatz! Wie köstlich wirkt sein Eintritt in so naber

and doch so fern liegender Harmonie I — Der Vortrag

dieses schönen, wahrhaft erquickenden Satzes war von
allen Seilen ausgezeichnet.

Das Terzett No. 15 würde vielleicht durch zweck-
mässige Kürzung noch gewinnen , wenn wir auch aner-
kennen müssen, dass es vortrefflich geführt ist. Der
Vortrag war trotz der oft sehr schwierigen harmonischen
Combinationen eorrect und sicher.

Die Arie No. 16 wurde von der oben genannten
Kunslnovize gesungen. Die Stimme bat eioige sehr

schöne Töne; der Vortrag war aber zu kalt, und die

Intonation Hess noch viel zu wünschen übrig.

Der Scblusscbor der ersten Abtheilung machte eine I

wahrhaft grossartige Wirkung. Er wurde mit Feuer :

UDd Präcision ausgerührt; nnr einige hohe Sopran- nnd
Tenor-Eintritte erschienen theils etwas zagend, tbeils

zu gewaltsam. — Der feurige, imposante Scbluss voll-

endet und befestigt den schonen Eindruck des Ganzen.

, Der zweite Theil enthält eine ungemein reiche, fast

zu grosse Abwechselung der Scenerie. Wenn dadurch
das Interesse an dem Fortschreiten der Handlung aller-

dings fortwährend angeregt wird, so ist auch nicht zu
läugnen , dass aus demselben Grande die Aufmerksam-
keit zu sehr getheilt wird. — So schien sich auch das

Resultat zu ergeben , dass dem gemischten Publicum der
zweite Theil noch mehr zusagte, als der erste, wah-

rend das eigentlich künstlerische Urlbeil der ersten Ab-

theiluog den Vorzug gab.

Im Ganzen genommen Hess keine Nummer des

zweiten Tbeils kalt; der Componist bat namentlich jedem
Cbor eine eigenthümliche Färbung gegeben, die geeig-

net ist, trotz des häufigen Scenenwecbsels das Inter-

esse an der Situation festzuhalten.

Der Cbor der Hofleute (No. 18) bat viel Reizen-

des; nur tritt hier und da die Häufung der engen Inter-

valle zu sehr hervor, was bei den grossen Massen oft

eine Unklarheit erzeugte, die durch das oocbgewölble

Local . dem selbst ein Widerball nicht fehlte, noch ver-

stärkt wurde.

Der Doppel-Chor No. 20 gestaltete sich, gegen un-

sere Erwartung, sehr deutlich und gereichte den Aus-

führenden zu wahrem Ruhme.

Wie gern wir nun auch das interessante Drama in

seinen einzelnen Scenen bis zu seinem Schlüsse beglei-

teten, wir sind genöthigl, in summarischer Weise die

Versicherung auszusprechen, dass die allerdings etwas
gewagte, aber geistreich aufgefassle Scene am Hofe des

ßel*azar, welche durch die gebeimoissvolle Flammen-
schrifl herbeigeführt wird, im Zusammenhange gehört»

und, wie es hier der Fall war, gut ausgeführt, von
spannendem Iuteressc und ganz eigentümlicher Wirkung
ist. — Nur kurz können wir dann den günstigen Ein-

druck des lieblichen Quartetts No. 27 bezeichnen. Gern
verweilten wir bei dem Chore der Juden , No. 28 , des-

sen schönste Wirkung übrigens in seinen einfach gehal-

tenen Momenten liegt. In Beziehung auf den achtstim-

migen Salz am Schlüsse, wie volltönend auch seine

Wirkung istj, müssen wir doch auf unserer in der be-

zeichneten Beurteilung ausgesprochenen Meinung verhar-

ren, dass wir ihn nicht für eiuen strengen, acbtslim-

migen Satz erkennen können.

Die Vision (No. 29) wie die Arie (No. 30) zeigen

beide, dass die Phantasie des Meisters durch so viele

Schilderungen von Zuständen und Empfindungen keines-

weges erschlafft sei. Sie zeichnen sich jedoch beide

vorzüglich durch Anmulh und Zartheit aus, und erfor-

dern namentlich eine höchst discrele Orcbesterbegleilong,

die auch vortrefflich ausgeführt wurde.

Im Schlusscbore schienen alle Kräfte neu belebt; er

wurde mit wahrer Begeisterung ausgeführt. — Einige

Skeptiker, zu denen auch Ref. gehört, äusserten frei-

lich den Wunsch, die Eingangstacle möchten eine we-
niger populäre Gestaltung empfangen haben , doch wurde

auch dieser Einwurf durch den feurigen Gang des Gan-

zen bald beseitigt. Was den ungewöhnlichen Scbluss

betrifft (das grosse Werk endigt unerwartet im leisesten

Piano), so mos* Ref. gestehen, dass die dadurch her-

vorgebrachte Wirkung ihn ganz eigentümlich ergriffen

bat, und der sinnige Meisler darf sieh rühmen, einen

leichteren Sieg verschmäht zu haben, um einen schwe-

reren zu gewinnen.

Der rubig-ernste , aber treffliche und biedere Mei-

ster bat uns längst wieder verlassen, aber sein ehren-

volles Andenken bleibt ihm für immer gesichert. Aach

empfing er während seines hiesigen Aufenthaltes die
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sprechendsten Beweise tob inniger Hochachtung
,
ja von

wahrer Verehrung.

Am Tage nach der Aufführung des Oratoriums fand

noch ein grosses Concert Statt, dessen Glanzpunct Spohr's

fünfte Symphonie bildete. Die Ausführung, vom Meister

selbst geleitet, war eine ganz ausgezeichnete, und da

man diese Symphonie als ein wahres Meisterwerk be-

wundern musste , so war es natürlich , dass sie mit

wahrhaft stürmischem Enthusiasmus aufgenommen wurde.

AI.

Leipzig, den 26. October 1844. Drittes Abonne-
ment- Concert, den 24. October. — Ouvertüre zu der

Tragödie Hakan Jarl p. Oehfenschläger , eomponirt von

P. E. Hartmann aus Openhagen (neu, unterdes Com-
ponisten eigener Direclion). — Arie aus der Oper Mi-

träne von Abbat« Francesco Hotri, gesungen von Mad.

Mortier de Fontaine, köoigt. belgischer Rammersänge-
rin. — Concerlino für die Clarinelle von C. M. v. We-
ber, vorgetragen von Herrn Landgraf. — Scene und

Arie aus la donna del lago von Rottini, gesungen von

Mad. Mortier de Fontaine. — Inlmdnclion nnd Varia-

tionen für die Oboe von Griebel, vorgetragen von Herrn

Diethe. — Finale aus Zemire und Azor von Spohr. —
Symphonie von Mozart (Cdur mit der Schlussl'uge).

Herr Hartmann, dessen Name in Dänemark, na-

mentlich in Copenhagen, o. A. durch einige mit ent-

schiedenem Beifalle zur Aufführung gebrachte Opern von
seiner Composition, einen guten Klang bat, in Deutsch-

land aber wobl nur durch die Sonate, welche bei der

vor wenigen Jahren von Hamburg aus veranstalteten

Preisbewerbung gekrönt wurde, bekannt sein mag, bat

in der bezeichneten Ouvertüre ein schönes und grossar-

tiges Musikstück, voll von Würde nnd dramatischem

Leben, geliefert, welches auf OehUnschläger's unserer

jüngeren Generalion wobl gänzlich unbekannte Schiek-

salslragödie angemessen vorbereitet und wahrhaft schöne

Effecte enthält. Ref. gesteht, dass auch er mit dem Su-

1'st jenes Trauerspieles wenig vertraut ist , und hegt die

'eberzeugung , dass die Ouvertüre bei näherer Kennt-

nis« desselben einen noch grösseren Eindruck machen

und nach ihren Intentionen richtiger zu beurlheilen sein

würde. Nichts desto weniger aber hat sie ihm, und

gewiss auch Anderen, die mit ihm in gleichem Falle

sind, ein schönes Bild einer ritterlichen ood altehrwür-

digen Heldenzeil gegeben und hinterlassen, dessen An-
lage und Zeichnung an und für sieb schon genug er-

freuen, wenn man auch die Motive zur delaillirten Fär-

bung und Ausführung überhaupt zu ergründen nicht ver-

mag. Die Harmonisirung und Instrumentation dieses

Werkes zeugen von einer sicheren und geübten Feder,

und gaben in Verbindung mit des Componislen fester

Leitung den Beweis, dass Letzterer ein tüchtiger Musi-

ker ist, der, im rüstigen Mannesaller stehend, noch

seböne Früchte seines Fleisses hoffen lässt. Mit der Aus-

führung von Seiten unseres Orchesters und mit dem vom
Publicum gespendeten Beifalle bat derselbe gewiss Ur-

sache zufrieden zu sein.

Von grossem historischen Interesse war die von
Mad. Mortier de Fontaine vorgetragene Arie des Ab-

bäte Rotti, ein Stück, das wir, obgleich es natürlich

viel Veraltetes enthält, doch schwerlich in einer so frü-

hen Zeit entstanden geglaubt haben würden, wenn nicht

das Programm das Jahr 1686 als dasjenige , in dem es

eomponirt worden, bezeichnet hätte. Die Arie ist, na-

mentlich im langsamen Satze, sehr melodiös und klingt

verbällnissmässig recht frisch. Mad. Mortier de Fon-
taine trug sie angemessen vor. Die Stimme dieser Sän-

gerin, ein klangreicber Mezzosopran, entbehrt zwar sich

oben zu der Egalität und Fülle 5 allein die mittleren und

tiefen Töne sind voll und schön, und wurden gewiss

noch schöner klingen, wenn sie nicht mit einer, leider

bei Altistinnen und Mezzosopran-Sängerinnen häufig be-

merkbaren Manier an den Gaumen gedrückt und dadurch
fast männlich würden. Die gute Schule der Künstlerin

war übrigens im Vortrage beider Arien nicht zu ver-

kennen, und ihre Leistungen wurden mit lebhaftem Ap-
plause anerkannt.

Die Herren Landgraf nnd Diethe (der Letztere

Mitglied des hiesigen Orchesters) erwarben sich mit ih-

ren Solo's auf der Clarinette und Oboe verdienten Bei-

fall durch schönen Ton, so wie durch reinen nnd ge-

läufigen Vortrag.

Das kurze Finale der Oper Zemire nnd Azor, in

dessen Sextelt zwei der Sopranpartieen zweien Schülerin-

nen unseres Conservatoriums zugel heilt waren, wurde
mit Unterstützung des Thomanerchors gut ausgeführt und
erneuerte bei uns lebhaft den Wunsch, diese herrliche,

seil einiger Zeil mit Unrecht vom Bühnenrepertoir ver-

drängle Oper des Altmeisters Spohr recht bald auf un-

serem Theater zu hören.

Mosart't Cdur- Symphonie mit ihrer grandiosen,

trotz aller Verwickelung der Stimmen stets klaren und
fasslichen Fuge , die bei so exacler Ausführung immer
die herrlichste Wirkung machen mnss, beschioss den
Abend auf würdige Weise. Nur Eines möchte Ref.,

nicht (adelnd, aber warnend, bemerken, nämlich: dass

die Piani , durch deren treffliche und gewissenhafte Be-

aehtuug unser Orchester sich ehrenvoll ausseiebnet, doch
etwas zu schwach genommen wurden. Die Zartheit ver-

fehlt leicht den Effect, wenn darunter die Deutlichkeit

leidet; und es fehlte in der Thal wenig, dass das Letz-

tere der Fall gewesen wäre. L. R.

Feuilleton.
Bei dem UniversliKls-Jabeireste ii Künaberg landen swei van

lest dasigea aeudemischen Nusikdireelor, Her» Sämann, ii «er

Domkirche «g iwei verschiedenen Tagen aufgerührte Caotateo

;

„Die Gründung der Universität" nnd „Leiber » Sieg" den meistea
Beifall. Aber «neb die von ihm nussrrdem ufcefubrten Composi-
tionen an Vorabende, s»»ie fein« Cnolate bei der Lefcunr den

Grnndsteine* su den nenen UniversiläUgeMude gefielen allgemein.

Der Pariser Hornist Fivitr bat ein Gebcimnisa erfunden . du
ihn in den Stand aetat, nnf jedem einfachen Hörne vierstimmig

bieten. Die Pnriter Academie de« sciencea bat aleb mit Kmhöl-
lnng dieiet Gebeimaiaaea bearbhftigl, ebne bi» jelit des Problem

tosen an können, freier btl eine K mitreise naeb Deutschland un-

ternommen nnd sieh namentlich In Frankfurt n. M. hören Usaen.
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Ab die Stell« de* veraterbene» Blum ist der hek anale Stauer
Bader lam Regisseur 4er köoigl. Oper in Berlin ernannt werden.

Pmuline Gareia-f'iardol ist a*f die sech» Wintermoaite oaeb
St. Feienberg für 100,000 Fraokea enrag.rt.

la Midrid gefiel eine neue Oper: ..Las tregaas de Tolemaide

von de« »panischen Toneetier Ettals, nrelcher ee'

Opern eicht .kne Gluck auf die Buhne gebrecht bat.

Di« Aogsburger Liedertafel reraastaltet far eachstn Fräbjtkr

eio greaaartigea Geaaagfeal; Mas reehaet auf uu er fahr 1000 Singer.

In Wi«i sie aafgefehrl. „Dar S«

, frei nae*
CapellaeUt«r Somppi. —

le Berlin iet die Antigoae dea Sophocles nunmehr aeeb grt'r-

ebiaeb vaa dortigen Cyueaiiastta alt ."

In B«

AnkündU
ans 4.

Vrois Morceaux favoris
aar l'Opera

la Sirrne de I). F. E. Aubf

r

compo*es

pour le Piano
par

FranroiN II Unten.
Op. 134. En trois Livraisoos.

Leipalg, iaa October 1(144.

la imrinriii Verlag* rnrhrinl im 11. Noil.r a. C. Bill Eigen-

t für alle I JnHrr. auageaemaaea Krankreicb and England :" IIAn teil, Oeu*. 155. /« hritlwUt tur U
p. Piano.

»4. Oeiober 1844.
C F. Peter«. Bareau de Musioae.

Leipzig, d.

In der K. K. prif . National Maaik-Verlegs-Aaelalt de* Johann
IrCOrdl in Mailand befindet lieh unter der Preeae und wird

die aait »o groaaem Beifall aufgenommene Oper

Krnani
vom Maestro Joseph Verdi,

im vollständigen Ciavierauszug mit ilalieniscbe'm und]

deutschem Texte.

tagte (»Per detrlach oder italienisch auffahren lauen wollen, Boa-
aen sich deshalb an obigen Verleger wenden , der aie alt aus-

acbtieaalickar Bigenlbümer dieaer Oper mit der Partiter ia beiden
Sprackea »ersehen kaaa.

Der rollttindige ClaTieraasiug mit bloaeia ilalieaiacbea Teile,
ao wie alle übrigen Arrangements für Pianoforle allein and für

aind bercita im Druck

In allen Buch. - and Musikalienhandlungen, tat an Laben:

Der kirchliche Sänserclior
auf dem Laude und in kleineren Städten,

eine Folge einfacher dreistimmiger Lieder und Gesänge,

»um gottetdienstlichen Gebrauche an allen evangelischen

Rirchenfesttagen , für Sopran, Alt und Bariton (Bast)
componirt yoii Gt> Niebeek,

gr. 4. 4 Hefte ä 10 Ngr.
It Urft: 4 Paciiom - oad 3 Oatergeaänge.

Sa Heft: 3 Busstags- , S HimmelfahrUfeal. aad 4 PnagatgrsSage.

5a Heft I 7 Geeange aam Gebrauche aa Dank- und Rirchweihfealen,

am ßeformalionafrste und bei der Pcier aam Gedacht

4. Heft; 8 . 4 9 Neujahrsgeslnge.

Hat in
~

ii g e n.

tat

von

la «Wr Verlag. -

«ruhe Ut a« eben

Bcachtenftwerthe Ansteige für IIiinl-
ker, Musikfreunde und

Dirigent und Ripienist
für

angehende Musikdirigenten , Musiker und
Musikfreunde

(tmgltKk mU forlfltMf ttimrr Partitwrktntmit*)

fcc*irb*rt4«fI von

Dr. F. S.
Hafmnaihdireeter.

ia- and i

Bei Fr. Ulalnrr ia Leipxig ial *e ebea erschienen

:

ITtendelssohn-Bartholdy, F..
Sechs zweistimmige Lieder (Für 2 Sopranslimmen) mit

Begleitung des Pianoforle.

Op. 03. Preie I Tblr. 5 Ngr.

Beispiellos billiges Werk«
alle« Scaniaarica aur Einführung angelegentlichst empfahlen;

Die Kunst des Orgelspiels
auf ihrem heuligen Standpunkte

;

theoretisch- practische Anweisung für alle vorkommende
Fälle im Orgehpieie, mit durchgängiger Pedolappti-

catur und Bemerkung der Begisteraüge.

«Ein «Lehrbuch
für sich bildende Orgelspieler , insbesondere für den Un-

terricht in Seminarien und Präparanden - Schulen.

Bearbeitet und herauagegeben in

a. 49. Hilter,
Domorganist and Geunglchrer sa Mrreeburg.

Daa Gaaae aaa 0 Lieferungen , a j Tblr. , beeUhead , wird
bU

j

Oatern^ia4a^*olle«del sein .

^
Da^^Nemen der^erp Sab-

ich am «citige and

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 6teB November. M 45. iai4.

Inlialtt Di« i a. — Lenpold voo Meyer. — Nmhrithttn: Au» Berlin. Aai Leipxlg. Au» Halle. — Ftuilitton. —

Die neueren Liederkomponisten

.

(Von Gilttv Ntaeobar;.)

Est ist für jeden denUeheo Sänger ein

Gefühl, wenn er hinler den deuUcben Gesang- und na-

mentlich Liedcr-Compositiooen einen Tondichter gewahrt,
der nicht hlos musikalisch phrasirt, declamirl; der die

Stimme nicht mit Pianoforte-Gerassel und Geprassel be-

lastet — sondern einen Gcsangcomponisten, der das Wesen
des Gesanges überhaupt and des deutschen Gesanges ins-

besondere erkannt hat, der da weiss, dass der Text die

Melodie vergeistigen, und die Melodie den Text beseelen

so» , der wirklich slimmorganisch ans der Seele heraus-

gingt. — Wahr ist's : die neuere Zeit bat in der Musik
das Lied in einer Weise und mit einem Pteisae eullivirt,

wie dies zuvor nie geschehen ist; xeigt sich der Deut-
sche immer noch in vielfacher Besiebung als Nachahmer
fremder Nationalität, so steht er doch jedenfalls eigen-

tümlich da in seinen Liedern; in ihnen spiegelt er sein

ganzes Seelenleben in den verschiedensten Regungen ab.

Es versteht sich ganz von selbst, dass auf dem deutsehen

Liederstrome gar Mancher herumsegelt, der dem Sturme
der Zeit nicht entgehen wird. Wenn in den nächsten

20 Jahren auch nicht ein Lied mehr zur Hochzeil des

Lebens einginge, wahrlich — wir hätten genog zu tbun,

wenn wir nur die wirklich guten Lieder ans der ganzen
vorhandenen Masse heraussuchen wollten. Es gab eine

Zeil, wo die Liedermasse zu übersehen war; jetzt ist

man so überfluthet, dass von einer Universalkenntniss

und L'ebersicbt derselben nicht füglich mehr die Rede
aein kann. Jeder Anfänger, kaum der Musikschule ent-

laufen, tritt mit einer Liedersammlung in die Welt, und

glaubt sich damit in die Unslerblicbkeilsanstalt eingekauft

zn haben ! I — man hall diese Compositionsgatlung all-

gemein für die leichteste, und doch ist sie, von künst-

lerischem SUndpunkte aus betrachtet, in That und Wahr-
heit eiue sehr schwierige ; ich stehe wobl mit vielen An-
deren in der Ueberzeugnng fest, dass bei unserem jetzi-

gen Cullurzustaude die Coraposilion eines Liedes eine

grosse Kunst ist, dass diese Kunst in unserer neueren

Kunstwell nie anders, als von gründlich gebildeten Künst-

lern innegehabt und ausgeübt worden, dass aber auch die

gründlichsten und gelehrtesten unter ihnen, wenn sie

nichts weiter waren, als gründliche und gelehrte Ton-
setzer, jederzeit nnr kleinere oder grössere Missgehurten

za Tage förderten. — Soll die Kunallheorie der Praxis

40. JihifaoK.

nicht blos nachlreten, soll sie auch dem schaffenden Künst-

ler nützen, so muss sie aus der Praxis zwar erwachsen,

aber, wie die Moral- und Religionspbilosophie über die

Empirie hinausgehen , einen Schritt weiter wagen ; sie

soll die Kunül idealisiren , sie soll die Kunst auf ihre ra-

tionalen Principieu in der Natur des menschlichen Gei-

stes und Gemüthes zurückführen, soll ihnen wissenschaft-

lichen Gehalt und wissenschaftliche Begründung geben.

Somit will ich denn nicht zuerst fragen : was tbun unsere

Liedercomponisten? — Nein — ich frage vorerst: was
sollten sie bei der Wahl der Gedichte allgemein hin be-

rücksichtigen? Mil Recht unterscheidet man schon längst

in jed'm Gedichte die Gedaukeneinheit von der Empan-
dungseinheit. Je nachdem die Poesie entweder einen be-

stimmten Gegenstand nachahmt, wie die bildenden Künste

tbun, oder je nachdem sie, wie die Tonkunst, blos einen

bestimmten Zustand des Gemülbs hervorbringt, ohne dazu
eines bestimmten Gegenstandes nöthig zu haben, kann sie—
plastisch oder musikalisch genannt werden. Der letzlere

Ausdruck bezieht sich also nicht blos auf Dasjenige, was
in der Poesie wirklich und der Materie nach Musik ist, son-

dern überhaupt auf alle diejenigen Klfecte derselben, die sie

hervorzubringen vermag, ohne die Einbildungskraft durch
ein bestimmtes Object zu beherrschen. Sofern also die

Dichtung nur Empfindungen darstellt , wirkt sie wie die

Tonkunst und bat musikalischen Gehalt. Das musikalisch-

gehaltvolle Gedicht ist aber deswegen noch niebl com-
ponibel , kann sogar durch eine von aussen hinzukom-

mende Musik verunstaltet werden ; es ist ein für sich

bestehendes Kunstwerk. Das componible Gedicht muss
nun natürlich musikalischen Gehalt bähen, ist aber durch-

aus nicht ein in sich abgeschlossenes Kunstwerk, sondern

erwartet erst seine Vollendung durch die Tonkunst und

ist durch musikalische Pormalistik bedingt. Eine weitere

Exposition ist hier überflüssig, da ich schon vor 10 Jah-

ren in der „Caecilia" den quaesl. Gegenstand näher in

Erwigung gezogen habe. — Soll also irgend ein Gedicht

componirt werden , so muss es im obigen Sinne auch

wirklich compooibel sein; es kann aber diese Eigenschaft

in hohem Grade haben und doch als Lied sehr fehlerhaft

•ein. Soll nämlich die zu erfindende Melodie auf alle

Verse passen, so muss die Dichtung eine gewisse Em-
pfindungseinheit babeo, und nicht ganz heterogene Ge-

fühle und Vorstellungen erwecken ; ist dies der Fall, so

muss schlechthin jede Melodie, die dazu erfunden wird,

auwahrseiu; denn eine and dieselbe Melodie kann wohl

46
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verwandte, nicht aber entgegengesetzie Gefühle erwecken,

wenn sie anders prägnant cbaracteristisch ist. — Das Ge-
dicht kann aber drittens compombel (im obigen Sinne)

sein ; es kann aoch von einer Emp6nduugseinheit durch-

zogen werden and abermals in Beziehung auf Vocal-

Colorit mangelhaft sein. Findet man die beiden ersten

Forderungen an unseren deutschen Uedergedicbten oft

erfüllt , so haben nur die wenigsten Dichter einen rech-

ten Begriff von der boben Wichtigkeit des musikalischen

Sprach-Colorils, und doch ist gerade der musikalische Ge-

sangeffeet wesentlich bedingt durch schönes Yocal-Colorit.

Dies ist schon anderweitig, und namentlich von Nagelt,

richtig erkanul und gewürdigt, zur Zeil aber noch wenig

berücksichtigt worden; man ist in dieser Beziehung schon

froh , wenn im Allgemeinen die Sprache fliessend , der

Reim richtig ist; um nur ein Beispiel zor Verdeutlichung

an bringen , so denke man sich ein Lied für Sopran, in

welchem etwa die Vocale i, ü oder « vorherrschend

wären: aneb die an sich schönste Melodie würde im

Munde einer Sopranistin effectlos werden. Man bill frei-

lich die Melodie oft nur für ein schönes Gewand , wel-

ches der Poesie angetban wird; allein man bedenkt nicht,

dass die Gewänder, die den Körper des Gedichtes um-
kleiden, schon an sich sehr vannivbfacb sind, von einem
Melodie- Gewände in der Einheit also gar nicht füglich

die Rede sein kann. Erstens bilden die Vocale in ihrem

harmonischen Wechsel ein Laut-Coloril , das auf unser

Obr gerade die Wirkung tbut, wie auf das Auge ein

schön wechselndes Farbenspiel. Zweitens werden diese

Vocale mit Ton überkleidet. Dadurch gewinnen wir einen

fortgesetzten Doppelschimmer, wodurch auch unser Ohr
immer doppelt berührt wird. Drittens tbut dieser Doppel-

schimmer von Sprachlant nnd Sington sich vermöge des

Stimmorganes und der Composition auch immer auf dop-

pelte Weise kund, theils declamatorisch , vom Munde
springend, Ibeils undulatoriscb , vom Munde fliessend.

Viertens gewinnt diesea am componirten Liede haftende

Doppelwesen in der Vortragskunst eine ästhetische Mehr-
deutigkeit durch den geschwellten, gehaltenen, geschleif-

ten, gestossenen Ton; und fünftens ist ja der Effect des

melodiscben Gebaltes noeb sehr wesentlich bedingt durch

eine obligate Instrumentalbegleitung.

Betrachten wir nun von diesem SUndpuncte aus die

Compositionsweise der neueren Lieder-Componisten , so

möchten sie sich füglich in 2 Hauptgatlungen einlheilen

lassen ; ich ignorire natürlich die faden Singereien, wel-

che höchstens canlabel, aber ohne tiefere Texterfassung

sind ; ich berücksichtige hier nur diejenigen Liedercom-

ponislen, welche wirklieb ein höheres Runslslreben be-

kunden und die Liederform für perfectibel erkennen. Das
ehrenwertbe Streben dieser Künstler wollen wir näher

ins Auge fassen.

Unsere Lieder- Componislen haben entweder gründ-

liche Gesangstudien gemacht — (das sind, mit Belrüb-

. niss sei es geklagt — die allerwenigsten !>, oder sio hal-

ten die Stimme für ein gewöhnliches Instrument (das

sind — gerade heraus gesagt — die allermeisten !). —
Wenn die Ersten sprechen: wir wollen italienische Can-

tabililät mit deutscher Cbaracteristik verbinden ; wir wol-

len eine Melodie in den Mond des Singers legen, die in

j
den verschiedenen Versen anch verschiedene Vorlrags-

Modificationen zulisst; wir wollen dem Dichter Genüge
leisten, aber die musikalische Form festhalten ; wir wol-

len dem Sänger genügen, und dem Accompsgnisten nicht

Effecte geben, die Deciamation und Melodie beeinträch-

tigen — so meine ich, die wandeln auf rechten Wegen;
die werden bei schon ausgebildeten Naturgaben ein schö-

nes und auch ein bobes Ziel erreichen; die werden auch

schon in der Mitwelt Anerkennung und Lebensglück 6n-
' den; die werden auch bei der Nachwelt in gerechten

I Ehren bleiben ; icb liebe sie als Singer mit ganzer Seele 1

— Die Anderen sagen : wir nehmen alle diese Rücksichten

auf den Sänger nicht, wir fragen nichts nach der Can-

labililät, wir lassen der Fantasie freien Spielraum; das

geistreichste Gedicht ist uns das erwünschteste; wir gehen

jedem Gedichte seine ihm eigentbümlicbe Musikform, was
I die Singmelodie nicht ausdrücken kann, das ersetzen wir

|

durch sinnreiche compiieirte PianoForteeffecle nnd erwei-

! tern somit das Kunstgebiet in's Unendliche. Wohl ge-

sprochen, ihr Freunde und Kunsthrüdcr ; — icb ehre

euer Streben, weil euere Kunstüberzeugnng Achtung ver-

dient — aber icb meine: ibr verkennt das Wesen des
Liedes ; der ästhetische Effect wird auf solche Weise nicht

etwa concentrirl in declamatorisch- melodischer Schönheit,

i

nein, er wird zersplittert; denn euere Lieder-Accompague-

,
ments sehen oft ans wie Pianofortcsludien , und euere

Lieder-Melodieen sind nicht durch die menschliche Stimme,
nein, sie sind blas durch das Pianoforte bedingt ; darum

• lese ich wobl'gern in der Stille euere beziehuugsreichen
Notenschriften — aber ich fühle keinen inneren Drang,
sie als Singer in's Leben za rufen. Es ist ja nicbl ge-

nug, sagte schon Lessing , dass ein Kunstwerk Wirkun-
gen auf uns bat , es muss auch die haben, die ihm, ver-

möge der Gattung, zukommen ; icb muss keinen Scheiter-

haufen anzünden, um eine Mücke zu verbrennen. Das
solltet ibr beherzigen ; drum gebt uns echte Lieder-Melo-

dieen, mit angemessenem Pianoforte- Accompa^ncment,
d. b. mit so viel Pianoforle-Effect, als nötbig, aber nicht:

mit so viel, als nur irgend möglich ist. —

Leopold von Meyer.
Frankfurt a.M. Dieser Pianist, welcher in diesem

Momente Aller Blicke auf sich zieht, obgleich Dohler,
Moscheies, Rotenhain u. A. in unseren Mauern weilen
(zn vergleichen mit No. 43 dieser Blätter;, ist eine so
neue Erscheinung in Deutschland, dass ich mit Vergnügen
die Gelegenheit ergreife, ihn zuerst meinen Landslcuten
vorzuführen.

Es macht immer einen eigenen Eindruck, wenn Män-
ner, die uns früher unbekannt waren, mit einem Male
unter uns treten und dieselbe Aufmerksamkeit herausfor-
dern, gleich Denen, die wir bis zn ihrem Zenilb verfolgt
bähen. So trat Meyer plötzlich unter uns, ,,man wusste
nicht, wober er kam," und musste, was diesmal keine
Kleinigkeit war, sich inmitten so vieler gefeierten Illustra-

tionen als ihren Collegen legitimiren, bevor er ein Wort
mitsprechen durfte. Ich gestehe, es mag empfindlich sein,
seineu alten bewahrten Ruhme plötzlich durch einen.
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Fremdling su u«ue treten zu sehen, als wollte er sprechen :

„Komm und theile mit mir", and es bedarf gerade kei-

nes Prima Donnen-Neides, um hier nicht ein wenig ausser
Fassung zu kommen; deshalb auch mussle Meyer einige

Jahre auf seine eigene Kraft fassen , bis er sich die all-

gemeine Anerkennung gewann. Ich weiss in der Thal
Dicht, was ich am Meisten an Meyers Spiel hervorheben
soll, ob es »ein einschmeichelnder, perlenhafter, ich möchte
sagen sylpbenhafter Vortrag ist, oder die imponireode Ge-
walt seines Anschlags, oder die ganz eigenen Verbindun-

gen fremdartiger Accorde, oder die eminente Curreclheit,

eine heut zu Tage so oft verletzte Tugend , weun sieb

der Geist über den Materialismus erhaben däuebl und
diese Correclheil (sehr bequem) gleichsam verachtet, oder

die seltene Behandlung seines Trillers, den man nicht

unabhängiger und eleganter machen kano, oder seine

exemplarische Ruhe bei dem Allen. Vielleicht ist's die

Vereinigung von Geschmack und vollendeter Technik , die

uns gleich a priori in seine Kreise zieht. Was mich

aber nicht minder gefreut hat, ist, dass er nicht ängst-

lich nach dem Taufscheine des Instrumentes fragt, auf

dem er spielen will , und dass er es hier mit Streicher

hilt, der mir, was Poesie des Tones betrifft, noch immer
am Besten gefällt. Meyer probirt sein Ciavier nicht mit

den Ellenbogen , und dennoch donnert er nicht minder,

als Zetu-Liszt. Ein Beweis von einem kräftigen und
dabei humanen Anschlage, bei welchem Virtuos und
Werkmeister bestehen können. Habe ich bei dem Allen

eine Ausstellung , so ist es die , dass Herr r. Meyer bis

jetzt nur seine eigenen Sachen spielte und uns nicht

auch selbständige Compositionen grosser Meister vorge-

führt hat, indem jede Technik, mag sie auch noch so

vollendet sein, doch nur immer das Mittel bleibt, die

höheren Zwecke der Kunst zu erfüllen ! Wie schon

früher angedeutet , spielte er zwischen den Polka** und
Tarantellen des Wiener Kinderballeta

, spielte privatim

im Hause Mozart (Andre's neuem Etablissement), spielte

bei der GräGn Sollikof - Gudewitscb, und gestern am
2. Oclober im Theater 4 Piecen seiner Composilion von
verschiedenartiger Färbung: „Fantasieen über Thema's
ans Lucrezia und Norma, russische Lieder, nnd Carneval

von Venedig." Er ist meines Wissens der Erste, der

I'aganini's ErGndung, dieses Thema bald grandios, bald

einschmeichelnd and bald koboldartig neckend zu behan-

deln , auf das Ciavier übertrug.

Ich übergebe die Kichtersprücbe der englischen, tür-

kischen, russischen nnd der Wiener Blätter, da sie nur
auseinandergesetzte Wiederholungen meines eigenen hier

zusammengedrängten Urlheils sind. Aber da ich vertrauter

Mitiheilnng sowohl, wie dem Inhalte des englischen Jour-

nals „The maestro" vom 27. Juli 1844 die künstlerischen

Data und Fala Herrn von Meyer's zu verdanken habe,

und es immer interessant bleibt, den Lebenslauf berühm-
ter Männer bis an seine Quelle zu erforschen, so ergreife

ich gern die Gelegenbeil, die kurze, aber durch so plötz-

lichen und anhaltenden Sonnenschein merkwürdige Bio-

graphie des Herrn von Meyer der musikalischen Welt
mitzutbeilen.

Leopold von Meyer, ein geborener Wiener and erst

28 Jahre alt, ist der Sohn eines k. k. Hofralhs, und

I wurde bis zu seinem 17. Jahre zur Cameral-VVissenschafl

angehallen. Doch nötbigien ihn der Tod seines Vaters

und andere hier nicht in Kürze zu entwickelnde Schick»

sale, diese Bahn zu verlassen, und sich einer Kunst za

;

widmen, die bisher sein rroste* Studium versüssl halte.

I

Da er schon als Academiker durch Bein Pianospiel zu
eitlem gewissen Renommee gelangt war, musste das In-

teresse der Wiener jetzt um so grösser sein, da Meyer,
nachdem er 2 Jahre unter Schubert, Fischhuf und Cserny
sludirte, nun plötzlich öffentlich auftrat. Die glänzenden

Erfolge eines jungen Künstlers, dessen Vater noch vor

Kurzem der Krone attachirl war, musslen bald die Auf-

merksamkeit des Kaisers auf sich ziehen, voo welcher Zeit

an sich auch die Glücksgöttin seinen Bestrebungen hold

zeigte. Von allen Seiten aufgemuntert und gedrängt, un-

ternahm er in seinem 19. Jahre seine erste Reise nach

Bucharesl , woselbst sich sein ältester Bruder als fürstli-

cher Leibarzt befindet. Der Beifall, den er sich hier in

zwei Concerleu unter der Aegide des kunstsinnigen Für-

sten erwarb, war der Sporn, der ihn in die Welt trieb.

Von Jassy, wo er nicht minder glücklich war, flog

Meyer nach Odessa, wo er noch am Abende seiner An-
kunft, dem Wunsche des Fürsten Nicotous Galitzin ge-

l nügend , in einem Concerle für die Armen spielte , wel-

ches die Gräfin Woronzow (die Gemahlin des General-

Gouverneurs von Kleinrussland) patronisirle. Durch den

i

Ruf seiner Ankunft wurde er ein eigenes Concert zu ge-

hen veranlasst, zu welchem nach kaum bekannt gewor-

;
dener Anzeige sogleich alle Plätze bestellt waren. Die

Einnahme betrug 5OO0 Rubel, und ein weiteres Concert
1

in der Börsenhalle hatte denselben Erfolg. Von Odessa

reiste er mit dem Grafen tVilte (General en Chef der

russischen Cavallerie) nach St. Petersburg, wo er noch

,
an demselben Abende vor den Majestäten spielen musste.

1

Bald darauf gab er ein grosses Concert im Tbeatre im-

perial, welches nicht weniger als 13.000 Rubel eintrug
1 und von der ganzen kaiserlichen Familie, dem Kronprin-

zen von Preussen (dem jetzigen Könige) und der Elite

des russischen Adels besucht war. Nachdem Meyer, so

von allen Seiten felirt, bei den ersten Notabilitälen ge-

i

spielt balle, wurde er von Seiten des kaiserlichen Hofes

in Begleitung eines kostbaren Diamantrings mit der Er-

, nennung eines Pianisten des russischen Hofes und eines

Ehrenmitgliedes der philharmonischen Gesellschaft zu St.

Petersburg beehrt. Auch erhielt er nebst Lipinsky eine

Einladung za dem grossen Mililärfest im Lager zu Wos-
nesensk. Als Meyer's rastloses Verlangen, die Welt zu

|

durchfliegen, ihn nach Moskau trieb, wo sein vorange-

: eiller Ruf ihm die glänzendste Aufoahme vorbereitete,

besuchte er noch verschiedene Provinzen Russlaods und

rastete in der Wallachei, woselbst ihn der regierende

Fürst einlud, mit ihm nach Constanlinopel zu reisen, um
dort vor dem Sultan zu spielen. Unter solchem hoben

Schulze angekommen, blieb er drei Monate lang im Hause

des englischen Gesandten Sir Stratford Coming, durch

welchen er auch wirklich Audienz beim Sultan erhielt, und

sogar mehrmals im Harem und vor der Matter des Sultans,

der Sullanin Valide, spielte. Der europäischen Civilisalion

des Orients bat der Künstler die glänzenden Beweise voo

Freigebigkeit wobl nicht weniger za verdanken, als sei-
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nem eigenen Verdienste. Unter anderen wertbvollen Ge-

genständen erhielt er eine prächtige Tabaliere in Brillan-

ten. Seitdem schnupft er auch. Berufrkenswerlh ist, dasa

der grosse Padischab, der gewaltige Beherrscher des Halb-

monds, selbst recht artig Ciavier spielt, und mehrere Da-

mm des Harems, durch Meyer"* Spiel animirt, sieb In-

strumente von Wien kommen Messen. Seinen Weg in

die Vaterstadt zurück bezeichnete er durch glänzende Er-

folge in seiner vorangeschritlenen Kunst. Er balte es sich

vorgenommen, rasllos zu wirken, und seine gute Con-

stitution erlag diesen Bestrebungen nicht. Es ist begreif-

lich, dass man nun in Wien sehr begierig war. den

Landsmann zu hören , der im Auslande den Credit der

Wiener Schule steigerte. Das beweinen sieben Concerle,

die er hinler einander meistens in Gegenwart des gan-

zen Hofes gab, und in deren Folge er zw» Pianisten des

Kaisers von Oesterreich und zum Khrenmitglicde des Wie-
ner Conscrvatoriums ernannt wurde.

Nun schien es ihm Zeil, das Land zu besuchen, wo
die Noten schwerer in's Gewicht feilen, als in Deutsch-

land, und wo schon to manchem Musensohne das wan-
kende Glück wieder lächelte. Er ging nach England. Es

würde zu weit führen, alle Erfolge aufzuzählen, die Herrn

r>. Meyer in der verwöhnten Welt- und Gcldstadl zu

Tbcil wurden, oder alles Lob zu eitireo, das ihm die

Journale: The musical Examiner, die Times. Morning
Chronicle, Morning Post und Herald spenden. Es genüge,

zu erfahren, dass der Künstler in London selbst 31 Mal

und in den Provinzen in einem Monat 42 Male gespielt

bat, welches nur dadurch zu erklären ist, dass er nebst

der italienischen Gesellschaft, wobei die Namen Grisi,

Fatanti, Persiani, Lablache, Fornatari und Mario prang-

ten, von Beale für die Provinzen Manchester, Liverpool,

Wellington u. s. w. gewonnen wurde, wo natürlich oft

zwei Concerle in einem Tage Stall linden musslen. Seine

Concerle iu London selbst wurden häufig von der Köni-

gin und dem Prinzen Albert, dem Herzog von Cambridge
und der Crüme des Adels besucht. In einer Soiree des

Herzogs com Deronshire bezeugte ihm der Kaiser von

Bussland persönlich die hnldvollsle Anerkennung. Jetzt

wird Meyer nach Belgien und Paris wandern, dann aber

nach der Union übersegeln.

Ich setze nichts weiter hinzu, als dass, wo so all-

gemeine Beweise von Bewunderung gezollt werden, wirk-

liebe Verdienste sein müssen , welche Herr r. Meyer
durch sein Spiel, wie durch die Originalität seiner Schreib-

arl überall bewahren wird.

Schliesslich dürfte ein Citat seiner bei Haslinger,

Diabclli und Mechetti erschienenen Composilionen allen

Liebhabern des Pianoforlespiels willkommen sein. Fanta-

sie über Lucrezia. Fanlasie über Puritani. Nocturne. Re-
tour et dcparl. Nocturne. Horlense. Air russe. Cahier I.

Air russe. Cabier II. Air bobeniieo. Air turque. ßaja-
zeth. Air lurque national gurrrier. Galop de bravoure.

8 Cabiers Bravour • Valses. Nocturne aus Edur. Noc-
turne, gewidmet der Gräfin fforonzow. Casta diva de
l'Opera Norma (Air varie). Ouvertüre de Freischütz, ar-

rangee pour le Piano. Fanlaisie sur la Norma. Carneval

de Venise, arrange pour le Piano. C. G.

Nachiicdter.
Berlin. Es ist endlieh Zeit , dass ieh mein langes

Schweigen breche und Ihnen nun wieder regelmassige

Mitlbeilungcn über das hiesige Musikwesen mache. Wie
Ihnen bekannt ist, verliess ich Berlin vom 19. Juli bis

3. September d. J. , indem ich in Dresden , wenn gleich

hei meistens sehr ungünstigem Weiler, dnreb Genius der

schönen Natur and Kunst meine Gesundheit zu befesti-

gen suchte, was mir auch gelangen ist. Neu gestärkt

hierher zurückgekehrt, fand ich ein so reges Treiben

von Fremden und Einheimischen, durch die Gewerbe-

Ausstellung, später auch durch die Blumen - und Kunat-

Ausslellung von Gemilden und Bildwerken veranlasst,

dass ich mich erst von den tlglicbea Zerstreuungen und

zu ordnenden literarischen Angelegenheiten zurückziehen

und mich orientiren mussle, ehe ich zur ruhigen Be-

obachtung gelangen konnte. Vom Juli und August kann

ich nur im Allgemeinen anzeigen, dass eine neue Oper

„Mara" von fietxer, welche Sie nun auch in Leipzig

kennen gelernt haben, mit Beifall, unter Leitung des

Coroponisten 2—3 Mal gegeben wurde. Die Damen Tucaeck
und Marx sind von ihren Urlaubsreisen zurückgekehrt.

Dem. Kunth hat die Agathe und Norma, Dem. Batini

Annchen im Freischütz und Adine als Gastrolle gegeben.

Dem. Jasede' aus Hamburg bat als Adine im Liebes-

trank , Norma , Donna Anna im Don Juan, Elvira in den

Puritanern, ferner als Margarethe in den „Hugenotten"

mit Beifall Gastrollen gegeben , ohne indess so tiefen

Eindruck zu bewirken, als Mad. Palm, geborne Spatzer,

welche im August und September Gluck't ..Ipbigenia in

Tauris," die Anlonina im „Beiisar," die Elvira im „Don
Juan," Valentine in den ..Hugenotten" und Norma vor-

trefflich ausführte. Die reine Intonation, wohlklingende

Stimme und der edle Vortrag dieser Sängerin, welche

nur im Spiel etwas zu ruhig ist , gefiel allgemein , und

erregle den sehnlichen Wunsch, diese Künstlerin für die

k. Oper gewinnen zn können. — Dem. Marx trat als

Gabriele in C. Kreutzer't „Nachtlager von Granada",

zugleich mit dem hier engagirten Bassisten Kraute vom
M unebener Hoftheater, wieder auf. Hr. Kraute ist als

geborener Berliner und früheres Mitglied der Sing-Akade-

mie hier sehr befreundet und geachtet. Als Künstler hat

sich derselbe ,
vorzüglich im dramatischen Gesang«, sehr

ausgebildet; seine eigentliche Bariton - Stimme ist beson-

ders in der Höhe wohlklingend, rein und stark, aueb io

den Millellönen sonor und ausreichend bis zu massiger

Tiefe in Bass-Parlieen. Die Auasprache ist ungemein
deutlich und frei von störendem Dialect, auch die Dar-

stellungsweise des tüchtigen Sängers natürlich und rou-

tinirl, nur nicht immer leicht genug. Am günstigsten

für Hrn. Kraute war die Rolle des Jägers in dem „Nacht-
lager von Granada," welche Oper durch ihn neues In-

teresse und Leben gewann. Die zweite DehutroUe die-

ses Sängers als Riebard Förth in den „Puritanern" sagte

ihm weniger zu, als die des Figaro in der i/osffrt'schen

Oper, welche im Ganzeu höchst gelungen ausgeführt

wurde. Die Damen Marx und Tucscck genügten ganz
den Rollen der Gräfin und Susanne. Nur der Page liesa

mehr Ausdruck im Gesänge und mehr Freiheit in der
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Bewegung zu wünschen übrig. Eine Anfängerin von guter

Stimme nnd nicht ohne Talent, Dem. Burghardt, gab

diese Rolle nnd (besser) die Adatgisa in der Oper Norroa,

für die Folge Hoffnungen erweckend.
Znm Besten der durch Ueberscbwemmung Notlei-

denden in Wesipreussen balle der MO. Julius Schneider
die Aufführung von Haydn's ..Schöpfung" in der Garnison-

kirche, und die Sing -Akademie eine geistliche Vocal-

Musikaufführnng mit dem günstigsten Erfolge veranslal-

tet. — Die Königssläd tische Bühne eröffnete die italieni-

schen Opernvorstelluogen mit der Oper: ,,11 Templario"
von Otto Nicolai, welche indess nnr als eine geschickte

Compiialion vieler Reminiscenzen von Rotsini, Beliini

and Donizetti Anerkennong fand, zugleich aber Verwun-
derung erregte, daas ein deutscher Componist solche

Selbstverleugnung ausüben konnte, um zu effectuiren und

in Italien Beifall zu erlangen. Die hiesige neue Opern-

gesellschaft zählt nur einige ausgezeichnete Mitglieder,

namentlich die Signora Schieroni-Äul/i als Prima Donna,

mit reiner, ziemlieh starker Sopranslimme von massigem

Umfange in der Höbe, guter Gestalt nnd mimischem Aus-

drucke begabt, ferner den Tenoristen Borioni und den

Barilonisleii Mitrowich, Letzterer von vorzüglich staiker,

jedoch wenig ausgebildeter Stimme. — Die zweite neue

Oper war der wenig ansprechende „Nabucodonosor"
(Nebnkadnezar) mit Musik von Giuseppe Verdi. Bei den

melodischen Vorzügen dieser, auch tbeilweise nach Cba-

racterislik strebenden Composilion, hat solche den Fehler

der neuesten italienischen Tonsetzer, durch die L'eber-

ladung der Instrumentation, vorzüglich durch Missbraucb

der Blechinstrumente im Orchester und auf der Bühne,

effectuiren zu wollen , wobei der Gesang oft völlig ver-

deckt wird uud die Stimmen der Sänger ruinirt werden.

Ist dieser Missbraucb schon bei den französischen Com-
ponislen zu ladein (namentlich bei Berfios), so haben

diese doch noch mehr dramatische Motive dazu , als der

blos frappirende Linn, den nun sogar die sonst so weich-

lichen Italiener lieben. L'ebrigcns ist Verdi als ein nicht

gewöhnliches Talent anzuerkennen. — Die Ausführung

der Oper war tbeilweise gut, tbeilweise ungenügend, im
Ganzen mittelmässig. Sgr. Ramonda war der anstrengen-

den Titelrolle nicht ganz gewachsen, that indess das Mög-
lichste nach Kräften. Vorzüglich war Sgr. Mitrwcich als

hebräischer Oberpriesler. Die heroische Frauenrolle der

Abigail wurde mit Fener und Ausdruck von der Sigoora

Scftieroni ausgeführt. Auch die zweiten Sängerinnen, Sga.

Uemorini und Ricca, und der Tenorist Landi genügten

billigen Ansprüchen. Das Ensemble war indess weniger

gut , als man es sonst von italienischen Sängern gewöhnt

ist. Noch ist Lucia di Lammrrmoor von dieser Gesell-

schaft zur Aufführung gekommen, ohne den früheren

Enthusiasmus zu erregen. Fast scheint diesem Opern-

personal ein eben so wenig günstiges Pmgooslieon ge-

stellt werden zu können, ala .voriges Jahr, nach dem
Abgange der Sga. Assandri und des Teuorislen Gardoni,

der Herren Moriani und Rvbini nicht zu gedenken , wel-

che nnr als Gäste mitwirkten

Meyerbeer und Spontini sind wieder hier anwesend.

Ersterer soll seine neue Composilion der Festoper zur

Eröffnung des Opernhauses am 7. December d. J. (die

Dichtung ist, der Sage nach, von L. Tieck und Reilstab)

fast beendigt haben. Welche erste Singerin und welcher
Heldenlenor uns noch zu Theil werden wird, ist bis ietst

ein Gebeimniss. In Dresden biess es, Fräulein Und aus
Stockholm , eine schwedische Sängerin von trefflicher

Stimme, erlerne die deutsche Sprache, nm hier in der
grossen Oper zu debütiren. — Zu woblthätigem Zwecke
wird Tieck's „gestiefelter Kater" im Concerlsaale des

K. Schauspielhauses reproducirt, wo auch nächstens die

französischen Theatervorstellungen beginnen werden.

Der geschätzte Violinist Prione ist hier angekommen,
um sich in Concerten boren zu lassen.

Leiptig, den 31. Oclober 1844. Ein Rückblick anf
die im Monat Oclober hier Statt gefundenen musikalischen

Aufführungen lässt uns, wenn wir von den Abonnement-
concerten absehen (über welche allwöchentlich in diesen

Blättern speciell bericblet wird), bei zwei Productionen

länger verweilen , die das Interesse des Kunstfreundes

vorzugsweise in Anspruch nahmen, weil sie von dem rü-

stigen Vorwärtsschreiten zweier musikalischer ßilduugs-

auslallen ein erfreuliches Zeugniss gaben.

Wir meinen damit zunächst die am 18. d. M. im
Saale des Gewandhauses vor einem Kreise eingeladener

Zuhörer gehaltene Hanntprüfung der Schüler und Schüle-

rinnen des biesigrn Cooservaloriums der Musik. Die

Gründung dieser Anstalt verdankt Leipzig besonders der

Gnade unseres Königs , der die Zinsen eines beträchtli-

chen , von einem unserer kunstsinnigsten Mitbürger zu
Beförderung der Kunst oder Wissenschaft im sächsischen

Vaterlande ausgesetzten und der Verfügung des Königs

überlassenen Legates für sie ausschliesslich bestimmte

Zu Ostern 1843 unter Mitwirkung Mendelssohns eröff-

net, bat diese Musikschule seitdem ihrem Ziele, der We-
ckuug und Bildung musikalischer Talente, eifrig uud wiir-

I dig enlgegengeslrebl , und nimmt bereits jetzt, nach so

I kurzem Bestehen, einen ehrenvollen Platz unter ähnlichen

Instituten Deutschlands ein. Der theoretische Unterricht

wird in drei Gassen erlbeilt und in drei Jahren vollendet;

er umfassl als Gegenstände : Harmonielehre, Formen- und
Compositionslehre , wobei namentlich Analyse classiseber

Werke, Inslrumenlenkenntniss und Instrumentirung in's

Auge gefasst wird, ferner Parlilurenspiel, Directionskennl-

! niss, Vorträge über Geschichte nnd Aeslbetik der Musik,

Akustik n. s. w. und endlich italienische Sprache für ange-

bende Singer und Sängerinnen. Der praclisebe Unterricht

dagegen erstreckt sieh auf Chor- und Sologesaug, und

auf alle luslrumeute, vorzugsweise jedoch auf Pianoforte,

Geige (beides in drei Gassen), Orgel (in zwei Gassen). Ala

ordentliche Lehrer fungiren die Herren Organist C. F.

Becker, Concertmeister David, Musikdirector Gadc, Mu-
sikdirector M. Hauptmann, Dr. \Bob. Schumann (im ver-

gangenen Winter auch Herr Musikdirector Ferd. Hitler)

und als Gesanglebrerin Frau Bünau geb. Grabau. Ausser

diesen erlbeilrn noch sieben ausserordentliche Lehrer theo-

retischen und praclischen Unterriebt. Bereits im ersten

Halbjahre seines Bestehens zählte das Conservaloriom 44
Schüler und Schülerinnen, nnd seitdem ist deren Zahl

immer gestiegen , so dass sie gegenwärtig 53 beträgt,
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worunter sich auch mehrere Ausländer befinden. Um ei-

nerseits das Interesse der Musikfreunde lebhaft zu erhal-

ten, andererseits den Zöglingen selbst Gelegenheit zu ge«
v

ben, die natürliche Scheu vor der Ocffeiillicbkeil ihrer

Leistungen überwinden zu leruen, veranstaltet das Direc-

toriom halbjährlich eine Prüfung , zu weicher es durch

Karten einladet. Eine solche PrüTun? vereinigle nun in

den Abendstunden des bezeichneten Tages eine beträcht-

liche Anzahl von Zuhörern und war in der Thal geeig-

net, eine höchst günstige Meinung von dem verdienstli-

chen Wirken des Instituts und eine aufrichtige Freude

über die unverkennbaren Fortschritte der Schüler und

Schülerinnen zu erweckeu. Eine specielle Besprechung

der einzelnen Produelionen der Letzleren würde uns zu

weit führen ; wir bemerken daher blo* , dass der erste

Satz der Ddur- Symphonie von Beethoven und die Ouver-

türe „Die Hebriden-' von Mendelssohn ausschliesslich

von Schälern des Conservatnriums (mit alleiniger Unter-

stützung einet von einem Orcbeslerrailgliede gespielten

Contrabasses) ausgeführt wurde , wobei die Blasinstru-

mente in Ermangelung einer hinreichenden Zahl von

Schülern, die dergleichen vorzugsweise culliviren , durch

zwei Pianoforle ersetzt wurden. Auch bei den Solovor-

Irägen war die Orchester- und Quarteitbegleilung nur

von Zöglingen des Conservatorium* hergestellt. Als So-

lospieler nennen wir die Herren Oehmigen, Zahn und

Meyer, welche auf der Violine Sätze aus dem Emoll-

Conoert von Spohr, dem Mililärconcert von Ltpintky

und dem Emoll- Concert von David vortrugen, so wie

die Clavierspieler Goldschmidt, Kuhlau, Tausch, Gockel

und Fräul. Hofmann, die uns den ersten Satz aus Fie/ds

As dur- Concert, Etüden von Chopin, Moscheies, L. Ber-

ger nod das H moll - Capriccio von Mendelssohn boren

liesscn, und erwähnen die von den Präul. Htnnigsen,

Jacobi, Haubold und Anton gesungeuen J/osorfschen

und Spohr sehen Arien nnd ein Duett von Rossini. In-

teressant war demnächst ein von einem Zöglinge, Herrn

Dupont aus Rotterdam . coroponirtes und von ihm und

den Herren Horn, v. fVasilewsky und Marcus vorgetra-

genes Streichquartett . und eine von dem ausserordentli-

chen Lehrer am Conservatorium, Herrn Musikdirector E.

F. Richter, componirle Hymne für Solo und vierstimmi-

gen Männerchor, welche den Schlus* des Ganzen bildete.

Sämmtliche Leistungen fanden reichen und aufmunternden

Beifall; besonders überraschte der junge Aug. Gockel

aus Willibadessen durch eine für sein Alter bemerkens-

werthe Sicherbeil uud Selbständigkeit in Auffassung wie

Ausführung des sinnigen und schweren Mendelssohn'sehen

Capriccio. Wir hegen die besten und aufrichtigsten Wun-
sche für das fernere Gedeihen dieser schon jetzt blühen-

den Knnstanstalt und sind der fetten Ueberzeugung, dass

sie bei forlgesetztem strengen Verfolgen ihres erhabenen

Zieles, und besonders wenn ihr tüchtige Lehrer nie feh-

len, bald schöne Früchte für die Tonkunst überhaupt tra-

gen wird.

(Beselin«» felft.)

Leipzig, den 2. November 1844. Vierte« Abonne-

menlconcert, Donnerstags, den 31. Oetober. — Cantale

für Chor und Orchester: „Ein* feste Burg ist unser Gott,"

von J. Sebastian Bach. — Ouvertüre von Beethoven

(Cdur, INo. 124). — Scene nnd Arie mit obligater Vio-

lioe voo Moaart, gesungen von Fräul. Caroline Mayer,
erster Sängerin am hiesigen Stadllbealer. — Lobgesang,
Svmpboniecaotale nach Worten der heiligen Schrift, von
F. Mendelssohn Barlholdy (die Soli gesungen voo Fräul.

Mayer, Fräul. Hennigst-n und Herrn IVidemann, erstem

Tenorislen am hiesigen Thealer). —
Das Zusammentreffen des Reformationsrestes mit dem

für das vierte Abonoemenlcoucert bestimmten Tage hatte

unser Concerldireclorium veranlasst, an diesem Abende
grösstenteils solche Musikstücke zur Aufführung zo brin-

gen, welche tbeils durch die Geschichte ihrer Entstehung
mit dieser Feier zusammenhängen , tbeils durch den un-
terliegenden Text in gewisser Beziehung zu deren Be-

deutung stehen. Denn wenn es einerseits nach den in

No. 28 des diesjährigen Jahrganges dieser Zeilschrift ent-
haltenen Miltheilungen als bekannt vorausgesetzt werden
kann, dass Bach die Canlate über den LuMer'schen Cho-
ral: „Ein* feste Burg ist unser Göll" zum Vortrage am
alljährlichen Reformationsfeste bestimmt bat, so schildert

andererseits der „Lobgesang" Mendelssohn''s , wenn er
auch speciell für die am 24. , 25. und 26. Juli 1840 in

Leipzig begangene Jubelfeier der Erfindung der Bucbdru-
ckerkunst componirt wurde, doch allgemein in erhabenen
Zügen das endliche Anbrechen des Lichls der Glaubens-

freiheit nach langen Drangsalen der Nacht und Finster-

niss und den begeisterten Dank der gläubigen Gemeinde
für die dadurch offenbarte Gnade des Allerhöchsten. Die
sinnige Wahl dieser Werke spricht nach dem Gesagten
für sich selbst und wir fühlen uns dafür den Leitern der
Concertanstalt hoch verpQicblel.

Und in der Thal wird nicht leicht ein Musikstück
einen gleich erhebenden Eindruck machen, wie die er-

wähnte Bach'seht Cantale in ihrer christlichen , ja spe-
ciell protestantischen, prunklosen uod doch grossartigen

Würde und Entschlossenheit hervorzubringen vermag. .Nach-

dem der erste Vers des Liedes in wunderbaren, fast un-
auflöslich scheinenden Verwickelungen und Verschliiigun-

gen der Stimmen die „gross1 Macht nnd viel List des
alten bösen Feindes'* ergreifend geschildert hat, erschallt

im zweiten der die Grundlage des Ganzen bildende rein

vierstimmige Choral, der im dritten Verse im starren
Unisono, umspielt von verlockenden Klängen der Instru-

mente, gewissermaassen deu muthigen, vertrauensvollen
Kampf des Glaubens gegen der Welt Versuchungen ver-

sinnlicht, bis er sich endlich im vierten Verse in weiter
Harmonie zum Triumphe über den errungenen Sieg auf-

schwingt. So viel uns bekannt ist, bat Bach den zwei-
ten Vers zu einer Sopranarie benutzt nnd daran ein

Bassrecitativ und eine zweite Sopranarie, mit anderem
zum LuMer'schen Liede nicht gekorigen Texte

, gerügt,

und endlich nach dem dritten Verse ein kurzes Tenor-
recitativ und einen zweistimmigen Chor eingeschaltet.

Diese bezeichneten Nummern fielen weg und an deren

Stelle trat, wie bemerkt, der einfache, von allen Stim-
men ohne Begleitung gesungene Choral. Nach unserem
Dafürhalten schadete diese Abänderung dem Eindrucke
des Ganzen keinesweges; sie erhöhte vielmehr denselben,

indem dadurch die ausdrucksvolle Macht des Cborgesau-
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ges ohne Unterbrechung das Bild des furchtlosen Strei-

tes vollendete.

Die grosse Beethoven'scbt Ouvertüre, über deren

hohen Werth uns hier weitläufig auszusprechen, wir für

überflüssig ballen, wurde unladelbaft ausgeführt.

Der Beifall, den sich Friul. Mayer durch ihre vor-

trefflichen Leistungen auf unserer Bühne mit Hecht er-

worben bat, wurde derselben auch nach der Mozarf-
sehen Arie: ,,Non temer, amato bene" ete. in überaus

reichem Maasse zu Tbeil. Ihre mit einem eigentümli-
chen Beize begable, zum Herzen sprechende Stimme, ihr

edler nnd natürlicher Vortrag, der eben so ein Beherr-

schen des Stoffes, wie eine ausgezeichnete musikalische

Bildung bezeugt, gewährten einen Genuas, wie ihn eben
nur eine wahrhaft künstlerische Leistung zu bieten ver-

mag. Referent kann bei dieser Gelegenheit nicht umbin,

rühmend der Liberalität der dennaligen Theaterdirection

sn gedenken, welche den für die Bühnenvorslelluugen

engagirten Sängern und Sängerinnen gegenüber von ei-

nem Verbote des Auftretens in den regelmässigen Ge-

wandkausconeerten absieht, nnd er gründet auf diese im
gedachtet) Falle gemachte willkommene Erfahrung die

Hoffnung, dass es dem Coneertdirectorium gelingen werde,

Friul. Mayer noch öfter in diesem Winterhalbjahre für

den Sologesang zu gewinnen. — Die obligate Violinbe-

gleitung der Arie halte Herr Concertmeister David über-

nommen, der durch discretes Spiel wiederholt seine wahre
Künstlerscbaft belbätigle. —

Mendelssohn s Lobgesaog bat sieb bereits aneb an-

derwärts die grösste Anerkennung als eines der wenigen
Meisterwerke neuerer Zeit erworben , und ist schon in

früheren Jahrgängen dieser Blätter so ausführlich bespro-

chen worden, dass wir wohl nicht Gefahr laufen, der
Oberflächlichkeit in unseren bescheidenen Berichten und
des Mangels an geistiger Erregbarkeit als Zuhörer be-

schuldigt zn werden , wenn wir uns über diese unver-

leicblicbe Composilion hier kurz fassen. Es genüge da-

er nur die Erwähnung, dass das Werk auch diesmal die

schönste und großartigste Wirkung hervorbrachte nnd
mit stürmischem Applans aufgenommen wurde. Was die

Ausführung anlangt, so war dieselbe, einige Schwankun-
gen und einen hier und da bemerkbaren Mangel an Ruhe
und Sicherheit in den Instrumenten , namentlich in den
der Cantale vorausgehenden Symphoniesätzen, abgerech-

net, eine sehr gelungene. Der Dank dafür gebührt unter

Anderem einer Anzahl hiesiger Dilettanten, die in Ver-

bindung mit den Tbomanero die Chöre, sowohl in der

DacA'scbeu Cantale, als im Lobgesange, Übernommen hat-

ten, nnd zunächst den Damen Mayer und Hvnnigsen,

so wie Herrn Widemann , Mitglicde unseres Thealers,

welche die Solopartieeo vortrugen. Hätten die Letztge-

nannten den kirchlichen, frommen Geist, der die ganze
Composilion durchdringt, noch etwas tiefer erfasst und
mehr wiedergegeben, so würden sie sicherlich ihren Lei-

stungen einen noch grösseren inneren Werth verlieben

haben; denn die ächte religiöse Begeisterung, die ein

solches Werk schuf nnd mit der es dargestellt sein will,

lässt sich durch den profanen Ort, an dem es zur Auf-
führung gelangt, nicht alleriren. Nun war der Solovor-

trag zwar weder ein kaller, noch ein theatralischer; al-

lein die wahrhafte Empfindung, die in Stellen der Buhe
und des Friedens sich dennoch von innerer Wärme durch-
drungen zeigt, bei wachsender Begeisterung und Leiden-
schaft aber immer in den Grenzen der frommen Erge-
bung bleibt, glaubten wir doch zuweilen zu vermissen.
Das vermochte jedoch nicht den Eindruck der Befriedi-
gung zu schwächen, den uns die Aufführung hinterlassen
bat, und gewiss Viele wünschen mit uns die Wieder-
kehr eines solchen Genusses, wie dieselbe und überhaupt
dieser Concertabend bereitet bat. L. R.

Am 16. October veranstaltete unser genugsam be-

,
kannter Orgelvirluos und Lehrer am Conservatorium

|
Herr C. F. Becker, auf besondere Einladung, im Ver-

i
eine mit Herrn A. G. Ritter, früher Organist in Erfurt,
jetzt als solcher am Dom zu Merseburg angestellt, ein

• Orgelconcerl in der St. Moritzkirche unserer Nachbar-

I

Stadt Halle.

Die zwei Abteilungen des Programms brachten:

I
1) Freies Präludium von C. F. Becker. 2) Fuge von

: Bach. 3) Variirler Choral von Becker. 4) Adagio von
Ritter. 5) Fuge von Händel. 6) Freies Präludium von
Ritter. 7) Fuge von Bach. 8) Variirter Choral von Rit-
ter. 9) Adagio von Becker. 10) Fuge von Krebs. 11)
Fantasie zu vier Händen von Mozart. No. 1, 3, 5, 7,

, 9 von Herrn Becker, No. 2, 4, 6, 8, 10 von Herrn
I Ritter vorgetragen. Herrn Becker's Leistungen waren,
wie bekannt , eben so trefflieb , als wie schon oft davon
berichtet wurde. Im freien Präludium und Choral de»

ersten Theiles ballen wir wieder Gelegenheit, uns sei

I

ner eigenthünilichen Behandlung des Gegenstandes so
wohl, als des Instruments, so wie bei deu Fugen seine'

grossen Meisterschaft im Vortrage derselben zu erfreuen
In dem Tempo, wie er die prächtige Doppelfuge ia

Hmoll von Händel, so wie die* in Cmoll (aus den Excr-
cilien für Ciavier) von Bach spielte, machen dieselbe!

einen unbeschreiblichen Eindruck; wenn dieses Tempo
das einzig rechte , nur um ein Weniges gemässigt odei

erhöht würde, verlören diese Tonstücke sicher um ein

Bedeutendes an ihrer Kraft und Macht. Herr Ritler, uns
schon von früher bekannt durch eine hier gegebene Or-

fclunterbaltung, slaud unserem Becker würdig zur Seile,

m freien Präludium sprach sich sein schönes Talent deut-

lich aus, Kraft, Feuer, Gedankenfülle wohnten ihm inne

;

der variirle Choral gab zu interessanten Beobachtungen
hinsichtlich der Auffassung und Durchführung Gelegen-
heit ; in der Bach'sebta Foge , C moll aus den sechs

grossen Fugen (die h'rebs'scht blieb zufällig weg), ent-

faltete er seine bedeutende Fertigkeit und Sicherheit, in-

dem selbige, bei dem wobl schnellsten sich mit ihr ver-

tragenden Tempo, mit einer Präcision und Energie ge-

spielt wurde, die ihm unsere volle Achtung gewann. Mo-
zarts herrliches Werk, die Fantasie in Fmoll, ganz Tür

die Orgel geschaffen / klar, verständlich für Jedermann,

dabei voll der grossarligsten Wirkungen und vom gröss-

ten Interesse für den Keuner, von beiden Herren mit der-

selben Bestimmtheit und Umsieht wie die anderen Ton-
stücke vorgetragen, bildete den würdigen Schlau des
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ConcerU. Die Orgel der Merilzkirche

,

der Werkita lt. des bekannten Orgelbauroeisters Sehtüte

in Paulinzella hervorgegangen , hat sowohl heim vollen

Werke eine ungeheuere Krall, als auch in Einzelnen

sehr schöne Stimmen, obwohl bei einigen derselben uns

die Intonation etwas rauh vorkam. Die Kirche selbst ist

aber den Tönen wenig günstig; bei dem vollen Werke
entsteht eine so gewallige Brechung derselben in dem
groisen Räume, die fast an Zerflossenheil und Unver-

giäudlichkeil grenzt, dass man nar auf manchen Pancten

dieses im überaus edlen Style aufgeführten Bauwerkes ein

klares Verständnis* gewinnen kann. H. S.

Feuilleton.
Ab t. Novaaaber «Urb to Weietar der Cber- and Moaikdi-

reeior Herr A. F. IItuer , feit virlrn Jahren ein getreuer Mitar-

beiter diearr Zeitung. Aujriihrlicbere Macbricbleo über dea «Ii

Meateh aad Kiiaatler gleich ticbligaa Maua wird taio Necrolog

la eiaar unterer nächsten Namnera bringea.

la Berlie Harb jingtt d.

de» ilaaieeo Hoflhealrr*.

Der Baaaitl Deitmer ia

(ilberaea Pokal erhallen, ata

ftellnng dei allen Heldberre.

Polen einen

für «eiae treBicbe Dar-

Ankundignngen,
liniere auf daa Beifalligite aufgenommene kleine Mnaikicitung

:

Blätter für Musik and Literatur.
deren Auflage lieh in dem laufenden fünfte« Jahrgänge auf eine

Höbe Ton ualie an UtOO Etcmplarc geaebwuagen bat, behauptet

tieb ata du woblfeilate nnd weitrerbreitetate mutikalieehe Organ
und wird aoeb für da* naebate Jahr ia gleicher

renäe Cnterhaltung, fortgeielat.

Den Inhalt bilden, wie biiher, mutikaliacbe 1

ter Camponiaten and Virtuosen; mutikaliacbe

nekmtten Sltdte; Auftaue, Kritiken nnd beac

Alle«, wat tich im In - und Aualande Wichtige, und

ia aaufikalUrtii-r Beziehung zutragt ; dagegen eollea Pcraüalicbkei-

Wilaelden aaf Unkaaten der Ehre nnd da guten Ruf»

antern Blatte auch ferner fremd eeia und nusge«cl>lo»sen

FerneT geben wir von Zeit tu Zeit Kupfer- uud Musik-

beilaijrn als Prämie unentgeldlieh , iffxra eine Prämie auf Canpe-

titionen aus u. s. w. Gewichtiges Interesse erhalt inurrv Zeit-

schrift iahet nach als Organ der Xorstdeutsrhrn Mustik-
VeminM und Preis* If*4tHut», deren fortlaufende Be-

richte Hnd PreisaustcbrribNnrjen vollständige Aufnahme finden, W0-
dureh wutre Meine MusAicitmg jedem wahren Musikfreunde,

namentlich aber Musikern von Fach , welche mit den Furtsehritten

der Kunst bekannt bleiben müssen, fatt unentbehrlich med.
Der Jahrgang erscheint in 84 wöebeatliehen Nummern, gibt

von Zeil aa Zeit Bildaitae and Compoaitiaaea als Beilage und mo-
natlich den Aniciger aller neurr»el.irnenen Mnaikalien tu aar

If Tbaler.

Alle Buchhandlungen .ad Postämtc.

und geben Probeblälter gralit, in Itaeboe Husen, la 1

'
flf Comf1.

Stuttgart. Wir haben ein gana rolliUndigea Ei< der

Lelmsriaret» mllarem einen muslmmllmehem Sei-
tHHg aeit ibrem Entttehea (S. October 1798) bia iacl. 1844
nebet Reguter au Jahrgang 1 — 80 gaaa neu , in Halbfranz-

baad mit Titel (Jahrgang 1844 roh).

CAellta. Zel««iehrirt für dir raualkml. Welt
aeit ihrem Bnlatcbca 1824 — 1839 inclos. Carloun. wie neu,

xu billigem Prciae an verkaufen und bitten die Liebhaber, rieb mit

•na in Correapondeaa an aetaan.

A. aLlearhlmaj «* CwnaB»., Bneb- u. Aatiq,. - Handlang.

In dea Verlag« vnn 6» A* He>ybi«r ia Mi tan erschien

to eben und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen au

beaiehen i

Raarlimana , H. V. , Her Lieder für eine SUgrttmme mit
Begleitung dei Pianoforte. 0 Ggr.

— — Toatse für das Pumoforte. 80 Ggr.

Heleplellori billige« Werk,
allen Semiaariea aar Einführung angelegentliche! empfahlen:

Die Konst des Orgelspiels
auf ihrem beuligen Standpunkte

;

theoretisch- praetitche Anweisung für alle vorkommende
Fälle im Orgelspiele, mit durchgängiger Pedolappli-

eatur und Bemerkung dar Begüter»üge.

Ein aLehrbuch
für sich bildende Orgelspieler, insbesondere für den Un-

in Semiuarieu und Fräparauden- Schulen,

und herausgegeben in Gen

W. MSrner
von

A. *S. Hüter,
ilt and Gctanglebrer an S

Daa Gaaac aaa 0 Lieferangen, a J Tblr. , beatehend, wird
bia Ottern 18411 vollendet acin. Da die >amea der rcap. Snb-
eribenten dem Wrrke »o

ich um

Interessante Nova für Componisten und Freunde

der Dichtkunst.

In acht Tagen eraeheinea in unterem Verlage

:

Deutsche tRetllchte.
Sammlung aar Compo>ilion geeigneter Puenieen, eingesendet aar

Prciabewerbaag an den Norddeutschen Muaik- Verein ia Ham-
burg, ilerauagegebcn mit Bewilligung der rcapeclirea Dichter
von C. Krebs, Pritca dei Norddeutachcn Muaik- Vereiaa. Ein
atarker Oelarband aanber broebiri Preia If Tblr.

Alle Buehhnndlungen nehmen Beatellungea au.

Srhuberib dC Comp., Hamburg und I^eipaig.

Da Ich daa Eigeathumaretht meiner ?oa Carl

»nka« bearbeiteten Oper „ DI« K.
utaerbalb Englanda gbnalicb an die

Ferlayihnndlmnj io Stattgarl abgetreten habe, ao bitte leb

die rerebriiebea Thealrrdirrcliunen, welche däraaf reflecliren

(ick aa die benannte Verlagthandluag unmiltrlbar aa
welcher allein Teilbacb, Partitur and Ctariera

Weise au erlangen aind.

Julia* Benedict, Cnpellmeiilcr det königl.

Ururv Lanr in London.

den , von

Druck uud Verlag von Breitkopf und Härtel iu Lei pzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I3UB November. M m. 1844

— Nmtkriekttn : Aus Leipzig. — — AnkitKdigmgt

Recensione 1».

Gesänge für Männerstimmen.

Zeilen des Friedens und der Robe, wie die unseri-

Een, begünstigen das Gedeihen der Wissenschaften und
ü'nsle, wie befruchtender Sonnenschein and Regen das

Gedeihen der Vegetation, die dann freilich neben golde-
nen Saaten und dnftreichen Blütbeu auch Gänseblümchen,
Pilze und allerlei Aftergewäcbse in ihrem Gefolge bat.

Wer mag ihr's wehren ? So ist auch die Vegetation des
Maimergesanges, die in unserer Zeit so üppig empor-
scbiessnide , nicht immer eine gleich erquickliche und
gleich erfreuliche — für Jedermann. Und kann sie es
auch wobl sein? Stehen nicht die unzähligen Männer-
Gesangvereine unserer Zeil aur sehr verschiedenen Stufen
der wissenschaftlichen und der Kunstbildung? Man darf
nur einigen grösseren Männergesangfeslen beigewohnt
haben, um zu erkennen, wie weit diese Stufen von ein-
ander abstehen und welche weite Kluft folglich auch zwi-
schen den musikalischen Bedürfnissen derjenigen befind-
lieh ist, welche sie gerade einnehmen. Da hat sieb in

einzelnen Vereinen der Männergesang in bewundernswür-
diger Klarheit , Sieberbeil uod Präcision zu einer Hübe
erklärt, von welcher die Stimmen mit wahrem Geistes-
bauche nns anwehen und den Weg finden zu den inner-
sten Tiefen des Herzens, während in anderen fast nur
die physische Macht des Tones sich geltend macht, und
wiederum andere auch diese kaum in voller Reinheil re-

prisenliren. Diesem Vereine gelten keine Schwierigkei-
ten als unüberwindlich, ja die grössten werden spielend
leicht bewältigt, während einen anderen schon ein klei-
nes Häuflein von Been und Kreuzen in Furcht und Schrecken
setzt und jede auch nur einigermaassen über das ganz
Alltägliche hinausgehende Modulation so zu sagen aus dem
Häuschen bringt. Manchen einzelnen genügt nur das Tief-
te, Feinste, Zarteste in der Kunst, das sie mit vollende-
ter Gewandtheit wiederzugeben wissen, während ander«
*>ch lieber an derbere Speise ballen mögen nnd einen
krtiftigen Scherz, aus dem Alltagsleben gegriffen, ein
hausbackenes Trink- oder Liebeslied allem Anderen vor-
ziehen und mit ihren abgehärteten, in Frost nnd Hitze
Ktslablten Summen feinere zartere Blumen der Poesie
und Musik so hart angreifen, wie mit Fäusten. — Und
«'och wollen alle — alle singen, viel singen und vieler-
lei

! Und sollen ,ie es nicht? Soll und darf man dem

Kukkuk, weil er nicht singt und singen kann wie Bülbül,

den Schnabel verbieten? Alle wollen und verlangen nun
aber ihre Kunstspeise, ihr Kunstfutler, und wir' es auch

nur Hafer und Häckerling. Es sind nicht alle Zungen
gleich wählerisch. Das Alles wissen nun die Herren Com-
ponislen recht gut und tragen freundlichst Sorge, den

verebrlichen Gesangvereinen fortwährend allerlei niedli-

che und feine, aber auch mitunter derbe Speise — tüch-

tige Hausmannskost aufzutischen, damit keiner leer aus-

gebe. Die Kritik aber kann, solchen Festliscben und Fest-

mahlen der Liedertafeln und Gesangvereine beiwohnend,

wenn nun ein Gang der Gerichte — Austern und Rost-

beef, Schinken uod Cremes — nach dem anderen aufge-

tragen wird, am Ende nichts Anderes thun, als sagen:

Prosit, meine Herreu — und dabei zulangen, was ihr

selbst am Besten mundet, ohne hartnäckig die Forderung

zu stellen, dass Alle nur an ein und dasselbe Gericht

geben sollen — was am Ende bei allem Nölhigen, Schel-

ten nnd Raisonniren doch nicht geschieht.

So wollen wir denn auch hier an eine reich besetzte

Liedertafel geben und nicht ein gar zu saures Gesiebt

machen , wenn Manches darauf gerade nicht naoh unse-

rem Gusto ist.

1) Sechs Lieder für 4 Männerstimmen, eomponirt und dem
Zöllner sehen Gesangvereine in Leipzig gewidmet von

A. E. Manchner. üp. 15. Hannover bei Bachmann.

Preis 1 Tblr.

Ein guter Gang von seehs Schusseln , die wir sämmt-

licb schmackhaft gefunden. Siebeisseu: „Schlummerlied",

„Weinlted", „Abschiedsabend", „Vor der Schlacht",

„Jägers Aufenthalt" und „Soldatenlied". Einige dieser

Lieder sind recht frisch und freudig aus der Brust herans-

gesungen und voll warmer innerer Bewegung der Stim-

men. Fast alle setzen hohe Tenore voraus, wie man sie

leider nicht überall findet.

2) Nacblklänge der Liebe. Fünf Gesinge für 4 Männer-

stimmen, eomponirt von Kart Zöilner. Leipzig, bei

Fr. Hofmeister. Preis 1 Tblr

Ein feines, kostbares Gerieht, das wir tücbti

bildeten, genau zusammen geübten Vereinen, die

reits an Höherem, Edlerem mit Glück versucht haben, an-

gelegentlichst empfehlen können. Diese Gesänge: „Marsch

in der Nacht" (etwas zu weit ausgesponnen) , „Nacht-

gesang", „Gute Nacht", „Ruhe süss Liebchen !" und
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riieb-gefiblvolle , ritterlich-galante Herren zn Stindcben

i,

trefflich

werden.

3) Liebe. Rc\\g\östrChor%tSingvon Hoffmann von Fallers-

leben. Für Männerchor rompooirl von A. Zöllner. Mit

Begleitung von 2 Hörnern und 2 Posaunen ad libitum.

Preis der Partitur »it Inslrnmentalstimmen 7'A Sgr.,

jeder Singslimme 1% Sgr.

Ist auch dieser Gesang nicht kirchlich religiös ge-

halten im airengeren Sinne des Wortes, weder dem Texte

noch der Musik nach, so atbmet er doch fromme Em-
pfindung und ist solchen Vereinen, die dann und wann
auch das Ernstere und Höhere in den Bereich ihrer Kunst-

bestrebungen ziehen mögen, bestens zu empfehlen, indem
er mit anerkennungswertber Gewandtheit geschrieben und,

bei massiger Schwierigkeit, sehr ansprechend gehalten ist

nnd, zumal bei stärkerer Besetzung, sicherlich einen gün-
stigen Eindruck hervorbringen wird.

4) Lieder für vier Männerstimmen , componirt von Louis
Huth. Cah. I. 5 Lieder. 1 Tblr. Cab. II. 5 Lieder von

L. Tieck. % Tblr. Hannover bei Bachmann.

Die Ueberscbriften dieser Lieder sind folgende : (Ca-

bier I) Dem froben Vereine. Noah's Fass. Das Vöglein.

Die Rückkehr. Der Doctor Wein. (Cahier II) Andacht.

Ferne. Tugend und Teufel. Jagdlied. Schlummerlied. Man
sieht, dass hier für Scherz und Ernst gesorgt ist, und wir
dürfen wohl sagen i gleich gut, so dass sieb die meisten

dieser Lieder überall einer günstigen Aufnahme zu er-

freuen haben dürften. Nur No. 5 in Cab. 1 „Der Doctor
Wein" erinnert in den Partieen:

J '

±
z7ti jähr l.n"^ BUcho? Bo he

Zwei Jahr lang Biichof Bo- hr-raund an

HKS
toll - teil rei - che Ga - beo »ein, anch

^ N N *i N

gewissen Ton, den wir hier nicht nä-
her bezeichnen wollen. No. 2 in Cah. II „Die Ferne

"

ist in der Compositum doch etwas gar zu kurz wegge-
kommen. Hier wäre wobl eine weitere musikalische Aua-
malung des Textes am rechten Orte gewesen. Das „Jagd-
lied'* in demselben Hefte ist dagegen vorzüglich gelun-
gen. Da» Voce di bocca in No. 5 „Schlummerlied" ist

zu sehr verbraucht, als dass wir ihm noch sonderlichen
Effect versprechen dürflenj wiewohl ei gerade hier zweck-

mässiger angewendet erscheint, als es

ren in anderen Fällen geschehen ist.

Op. 44.

für
5; Gesänge für Männercbor von W. Speier.

No. 2. Schlacblgesang von Theod. Creitzi

Doppelchor mit Begleitung von zwei Ventillrom peten.

Mainz, bei Scholl's Söhnen. Preis i Fl. 30 Kr.

Auch hier wieder, wie schon oben in No. 1, dem
Marschner'scben Hefte, ein Scblacbtlied. Wir wollen nicht

fürchten, dass sieb du als böses Omen gellend ma-
chen werde, denn wir haben die Greuel und Schreck-

nisse des Krieges zu nahe und zu vielfach gesehen , um
ihre Erneuerung wünschen zu können, und sind nicht ge-

sonnen, in das „Wie lagen wir in Grans und Nacht so

lang. Gottlob! dass wieder Ruf zur Schlacht erklang!"
einzustimmen, wiewohl wir gestehen müssen, dass die

Composilion voll Feuer nnd Leben und wohl gelungen

sei. Bei starker Besetzung zumal wird sie von kräftigem

Eindrucke sein, und wir können sie vorzüglich Militär-

singchören als eine schätzbare Gabe des Verfassers em-
pfehlen.

6) Die Rheinländer. Heitere Chorgesänge und Quartelle

für Männerstimmen. Heft VII. Makrobiotik, Scherzge-

dicht von Letsing. Der Scbusa, Burleske von Goe-
the, componirt von A. Mctltfessel. Ebendaselbst.

Preis 1 Fl. 48 Kr.

Beide hier gebotene Gesänge sind dankenswert he Ga-

ben der bekanntlich auf dem Gebiete des Heileren, Scherz-

haften nnd Humoristischen sich stets mit grossem Glücke

bewegenden und daher überall gern gesehenen Muse des

geehrten Verfassers. Beide setzen gewandte, wobl zusam-
tnengeübte Cböre voraus. Gut vorgetragen wird beson-

ders Goelbe's „Paff! 's ist einScbuss gefallen, mein, sagt,

wer seboss da drauss?" von unvergleichlich komischer,

das Zwerchfell durch und durch erschütternder Wirkung
sein. Vorzüglich werden dabei die von dem Verfasser

7) Heitere Lieder für vierstimmigen Männergesang vou

Aue. Schqffer. Op. 8. Cah. IV. Die Sonnlagsreiter.

Preis % Tblr. Cab. V. Die feinen Gesellen. % Tblr.

Berlin, bei Schlesinger.

Auch Herr Schäffer bat die vis comica seiner Ge-

sangmuse hier aufs Neue betbätigt und vorzüglich die

„Sonnlagsreiter " dürften sich Freunde erwerben, wäh-

rend wir nicht anratben können, „Die feinen Gesellen"

etwa vor dergleichen Herren selbst vorzutragen. Sie dürf-

ten sieb sonst leicht bewogen lühlen, den Gesang mit

einer freiwilligen Prügelsuppe zu belohnen — ein Kunst-

sold, der sicherlich nicht zu den geanchlen gehört.

8) Sechs Lieder für vier Männerstimmen, componirt von

Berthold Gantserl. Hannover, bei Bachmann. Preis

22 Ggr.

Auch diese Sammlung bietet in Ernst und Scherz

manches Gule, wenn auch nicht gerade Ausgezeichneies,

Hervorragendes, das überhaupt aich seilen macht. Die dar-

gebotenen, grösstenteils nur kurzen Gesänge tragen fol-

gende Ueberscbriften: „Die Ferne" von Eckermanu.
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„An Bache" von demselben. „Das deutsche Kleeblatt"

von Milboff. „Die Heimath." „Nacbtlied." ..Jagerlied."

8) Ernst und Scherz. Origi na Kompositionen Tür grosse

und kleine Liederlareln. No. 2. Preis 6 Sgr. Jede

Stimme kostet 2% Sgr.

Das vorliegende zweite Heft dieser bereits beifällig

in diesem Blattern angezeigten Sammlung enthalt 1) „Ein
Königswort" von A. Neithardt. 2) „An der Hatzbach,"

von demselben. 3) „Sehnsucht" von Conradin Kreutzer.

4) „Wanderlust" von demselben. 5) „Müller und Schnei-

der" von A. Zöllner. 6) „An die Kunstgenossen" von

H. Trubn. Die Namen der Componislen leisten für den

Werth der Composilionen hinlängliche Bürgschaft. —
— *.

Für Ptanoforte solo und su vier und acht

Händen.

Packer, J. A. , Trois Eludes de Salon. Op. 3. Wien,
Haslinger. 1 Fl. 15 Kr.

Die erste dieser Etüden „La Sentimentale," neben-

bei noch „ Das Abendgeläute " überschrieben, soll wohl

eigentlich die Empfindungen bei demselben, nicht das

Abendgeläule selbst schildern, obwohl diese Figur:

ugsam daran denken lässt. Genannte Figur ist durch

ganze Tonstück beibehalten, und wenn auch nicht

neu, verleiht sie doch demselben, zumal da die Melodie

zumeist in der linken Hand liegt, einen sehr weichen, zar-

ten Character. Die zweite „La brillante" ist mehr Bra-

vourstück, besonders wenn das Tempo giuslo, welches

Jedem den Grad der Schnelligkeit überlässl, vivace ge-

nommen wird; sie fordert ziemliche Fertigkeit und ist

sehr übend. Die dritte „L'beroique" hat uns am Meisten

zugesagt; Schade nur, dass eine solche Stelle:

darin Platz gefunden hat, denn solche Schlüsse Vernich-

teu die Wirkung der Periode, wenn diese auch noch so

hübsch erfunden ist. Alle drei Etudeu empfehlen wir ge-

übten Spielern zur Berücksichtigung ;
obgleich mit eini-

gen Dingen nicht recht einverstanden, welche wir unbe-

rührt lassen wollen, da es bei Salonslücken meist auf

Effeclmachen ankommt, erklären wir sie doch für bessere

Erzeugnisse der modernen Bicblnng, indem sie nicht Flil-

lerwerk sind, aondern Melodie haben.

fVielhorsky, Comte J., Grande Fanlaisie sur des motifs

du Pirate. Op. 13. Preis 1 Thlr.

3,-« Impromptu. Op. 14. Leipzig , Breitkopr et

Hirtel. Preis 12* i Ngr.

Die Fantasie ist ein Musikstück, welches bedeutende

Schwierigkeiten enthüll, die nach dem Ende zu sich im-
mer drohender gestalten ; Grund genug für unsere begie-

rigen Clavierspieler , sich damit einzulassen, and damit

vielleicht öffentlich zu brilliren. Vieler unserer jetzigen

Virtuosen Losung ist: Je toller, je besser! Seele, Geist,

Melodie, sind ihnen fremde Erscheinungen, nur ist es da-

her höchst betrübend für den aufrichtigen Künstler, die

Früchte dieses Streben« immer als neue Missgeburten,

Ungethüme u. s. w. emporschiessen zu sehen.

Der Verfasser dieser vorliegenden Fantasie bat klang-

bare Bellini'sche Themata gewählt, und obgleich er die-

selben mit allem Prunke der Jetztzeit umgeben bat, so ist

doch sein Streben ein edleres, als das so eben berührte,

indem Zusammenhang, Gefühl und Geschmack in dem
Werke anzutreffen sind , so dass es tüchtigen Spielern

sowohl , als auch Anderen von Interesse sein dürfte.

In dem Impromptu begegnen wir dem Verfasser auf

eigenen Wezen; wiewohl ein kleines Tonstück, gibt es

uns jedoch Uebersicht von dessen Geschmack und musi-

kalischer Befähigung. Diese Eigenschaften sind zwar nicht

zu verkennen, aber eben so wenig ein Suchen, modern

zu erscheinen, was manchmal, z. B. S. 5:

0..V*:—— — A5£l

l
L*j-j

i—f-Ll-1-

die Melodie beeinträchtigt und zu vermeiden gewesen wäre.

Meyer, Leopold de, Valses brillantes. Wien, Haslinger.

45 Kr.

Diese Walzer geben ans ein traariges Bild des jetzi-

gen Virtuosenthums. Wo ist da ein vernünftiger Sinn?

Alles geschraubte Schönthuerei, herzlose Harmonie.

Eine zwei Seilen lange ,
nichtssagende Inlroduction

eröffnet den Beigen der fünf Walzer; in Bdar wird an-

gefangen und in Gesdur geschlossen; Alles aufs Mo-

dernste.

Uns scheint aber überhaupt der Verfall der Kunst

seinen Culminationspanct erreicht za haben; es kann

kaum noch widerwärtiger geschrieben werden, als man

täglich zu Gesicht bekommt; doch dies Alles würde nach

und nach wieder besser werden, wenn die Herren Cla-

viercomponisten sich mit etwas mehr, als mit ihrem In-

strumente, welches ihnen meist die Compositionen liefert,

beschäftigten.

Fesea, A., Sccne de Bai, morceau de Salon ä 4 mains.

Op. 14. 1 Thlr. 4 Ggr.
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Fesca, A., La Melanoolie, pieee caraeteristique ä 4 mains.

Op. 15. 16 Ggr.

— — Fantaisie et Varialions aar Le cor des Alpes a 4
mains. Op. 17. 1 Thlr. 8 Ggr. Sämmtlich bei C. M.

Meyer jun. in Braun schweig.

Dieser Componist leidet ebenfalls an der Fantasie-

und Morceau de Salon - Epidemie, nur noch nicht in dem
Grade, als sein Vorginger. In Op. 17 stellt sieh die Rieb-

tang desselben am Deutlichsten heraus ; es ist unter den

drei Stöcken das sebwirbste. Op. 15 klingt recht gut

und bat ans am Meisten gefallen, obgleich sich der Ver-

fasser in der Ballscene am Natürlichsten gibt, welche

auch recht Hübsches enthält.

Alle drei Stücke dürften gern gespielt werden, da

sie mitunter recht schöne Melodie enthalten, dabei den

Fingern etwas tu tbun geben und aus diesen Gründen
dankbar für den Spieler sind. Wir haben aber zu bemer-

ken , dass wir den Verfasser lieber auf anderen Wegen
erblicken möchten; denn wir erkennen aus der „Melan-
cholie, " dass er bei festem Willen recht Gutes leisten

würde ; zu dem End« bat er sieb vor den süssen Modu-
lationen und Scblussfällen der Perioden, so wie vor ver-

xwickten Harmonieen zn hüten. Also gebe nns derselbe

in späteren Werken: schöne Form und Melodie, klare

Harmonie ohne Ueberlreibong, Gliederung und Durchfüh-

rung seiner Sätze, und wir werden ihm dann unsern gan-

zen Beifall nicht versagen.

Wickmann, H., Sonate. Op. 1. Berlin, Trautwein. 25Sgr.

Es ist recht erfreulich nnd wobllhucnd zugleich, dann

und wann , nach beschwerlichen München durch Fanta-

sie- und anderes Gestrüppe, in fruchtbare, angebaute Ge-
genden zu kommen, mit einem Worte, einmal wieder auf

Musik zu stossca. Vorliegendes Op. 1 beissen wir in

letzter Beziehung herzlich willkommen; es zeugt von
rechtem Willen , nnd dieser allein ist uns schon von
grossem Werthe. Die vier Sitze desselben (Allegro agi-

lato, %, Gmoll. Andante, %, Es dur. Scherzo, %, G moll.

Allegro molto, %, Gmoll) sind sebr melodisch und
schwunghaft, nur hätten wir zu bemerken : dass uns im
ersten Satze das Oclavenmoliv zu lange anhält und zn
viel benutzt wird, im dritten die Grundionart nicht ganz
erwünscht kommt, im Trio desselben und im Hauptmo-
tive des Finale schon gehörtes Mozart- Beethoven sches
angewendet wsrde.

Doch Übergeben wir das ! in ferneren Werken wird
der Compooist sich schon noch anders fiuden lassen ; wir
sind mit diesem Anfange vollkommen zufrieden, nnd wün-
schen, dass er die eingeschlagene Bahn nie verlassen
möge. Es gehört dazu in heuliger Zeit ein fester Wille,
sich durch Nichts täuschen zu lassen, sondern mit Be-
harrlichkeit nach Testendem Studium immer an Tüchtig-
keit zunehmend, nur dem Guten nachzustreben, das We-
sen der Kunst immer mehr verstehen zu lernen, um dann
durch die Thal beweisen zu können : dass man es, wenn
auch nur einigermaassen

, begriffen habe, welch* hohe,
himmlische Göttin die Kunst ist.

Beethoven, Ouvertüre zur Oper Fidelio zu 8 Händen ein-

gericblet von G. M. Schmidt. Leipzig, Breilkopf nnd

Hirtel. 1 Tblr.

Es bedarf nur der Anzeige des Erseheinens dieses

herrlichen Beetboven'schen Werkes, der Ouvertüre in

Edur, welche in dieser Gestalt Vielen sehr erwünscht

kommen wird. Das Arrangement ist eben so gelungen

und vollkommen, wie wir es in einer der letzten Num-
mern dieser Blätter an der Leonoren- Ouvertüre lobten.

Der verehrlichen Yerlagsbandlung sagen wir, und

gewiss im Namen so manches Kunstfreundes, für diese

neue Gabe freundlichen Dank; möge sich dieses Unter-

nehmen allgemeiner Berücksichtigung erfreuen !
—

Hermann Schernberg.

Nachrichten.

Leipzig. (Besehlnss.) Die zweite der oben erwähn-

ten musikalischen Produktionen war die Aufführung des

Oratoriums von Spohr: ,,Der Fall Babylons," welche

am 28. d. M. anter Üireclion des Herrn Cantor und Mu-
sikdirector Hauptmann in der erleuchteten St. Tbomas-
kirebe von Seiten des Thomanerchors vor einem sehr

zahlreichen Publicum Statt fand. Seit einigen Jahren ver-

anstaltet der letztere, als Ersatz für das in Wegfall ge-

brachte, allerdings einträgliche, aber eben so der Ge-

sundheit der Schüler nachtheilige , als der jetzigen Zeit

nicht mehr angemessene Cnrrenden- nnd Sirassensingen,

zwei Mal im Jahre grössere Mnsikaufführnngen in der

genannten Kirche zum Besten der Thomasscbulcasse. In

der ersten Zeit nach Einführung dieser Neuerung wur-
den grösstenteils die dazu ausgewählten Werke aus-

schliesslich, auch in den Solo's, von den Alumnen der

Tbomasscbole vorgetragen; später mag wohl theils der

Wunsch, auch solche Kirchenmusiken nicht ausgeschlos-

sen zu sehen, welche namentlich in Bezug auf die Soli's

die Kräfte der jugendlichen Sänger übersteigen, theils das

freundliche Entgegenkommen geschätzter Künstler und
Dilettanten dazu geführt haben, dass der Kreis der auf-

zurührenden Compositionen erweitert worden ist, und die-

sen Umständen danken wir es, dass, wie früher der Jo-

j

das Maccabäus von Händel, jetzt Spohr's neuestes Ora-

i torium: „Der Fall Babylons" zn Gehör gebracht wurde.

I Die Solopartieen waren in den Häuden der Fraa Bünau
geb. Grabau, der Fräul. Bennigsen und Jacobi (Erstere

i Lehrerin, die beiden Letzteren Schülerinnen des Conser-
1 vatoriums der Musik) und der Herren Kindermann und
Pügner, Bassisten am hiesigen Stadttheater, Organist

i Langer und Meyer, und wurden sebr lobenswerth exe-
l cutirl; einen vorzüglichen Effect machte die herrliche

l

Stimme des Herren nmdermann (Cyrus), deren schöner

j

Klang durch die Wölbungen der Kirche erweitert nnd

|

durch einen angemessenen, lebendigen, aber nicht thea-

;

Iralitcben Vortrag gehoben wurde. Auf das Oratorium selbst

in seinen einzelnen Nummern hier ausführlicher einzo-

;

gehen, tragen wir biNig Bedenken, einmal, weil ans die

Zeil nicht verstattet bat, den Proben beizuwohnen, and

|
wir es daher nur einmal hören konnten, andererseits
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ril die Leser in diesen Blattern durch hm ge-

naue Kritik von kunstverständiger Hand bereits mit dem
Werke bekannt geworden sind. Nur so viel sei uns er*

laabt hier zu bemerken, dass im ersten Tbeile besonders

die Cböre der Jaden: „Gott uns'rer Viter" n. s. w.
and „Der Löwe ist vom Lager gesprungen" o. ». w.,

Recilativ und Arie des Cyros: „Juda's Gott bat gere-

det" u. s. w. , das Wiegenlied, der Soldatencbor, und
das Gebet der Jeden mit vierstimmigen Soli's, im »wei-

ten Theile aber der Chor der HoOeule: „Die festliche

Tafel ist freudegckrönl" a. s. w., das Recilativ des Bei-

sazar, in welchem die Ca taatrophe der gebeimnissvollen

Flammenschnft eintritt, die Arie des Cyrus: „Was ist

der Mensch in seinem stolzen Wahne," und der Schluss-

ehor uns am Meisten angesprochen haben. Das ganze

Werk enthält, wie es von einem Meister, wie Spohr,
:1 Schönes, undanders zu erwarten ist, ungemein viel

namentlich ist die Jugendfrische , welche dasselbe vom
Anfang bis zum Ende durchweht, überraschend, so dass

man an das vorgerückte Aller des Componislen sieb nir-

gends erinnert füblt. Dass das eigentümliche Gepräge

aller .SjpoAr'scben Musik, in llarmoniairung nod Instru-

mentation, in einzelnen Nummern mehr oder minder her-

vortritt, dass hier und da einige Längen bemerkbar sind,

and dass zuweilen der Meister, freilich veranlasst durch

das oft weltliche, grösslenlheils kriegerische Element des

Textes, über den eigentlichen Kreis der Kirchenmusik,

hinausgegangen ist, — dies Alles coli und kann kein Ta-
del sein j wer Spohr"t Mnsik kennt , weiss seine kunst-

reiche nnd sinnige Verschmelzung des Epischen und Ly-
rischen mit bober Würde zu schätzen, und findet mit

uns gewiss auch eine grössere Ausdehnung der Darstel-

lung dadurch gerechtfertigt. — Die Tbomaner trugen die

Chore mit klangreichen Stimmen' und ausserordentlicher

Sicherheit vor, und bewährten dadurch die umsichtige

and gediegene Leitung ihrer l'ebungen durch ihren Diri-

genten Herrn Musikdirector Hauptmann auf das Erfreu-

lichste.

Hg-, den 9. November 1844. Fünftes Abonne-
mentcon'ccrl, Donnerstags, den 7. November. — Ouver-
türe zn der Oper: „Der Wasserträger" von Cherubim.
— Scene und Arie aas Don Juan von Mozart (,^ra-
delet" etc.), gesungen von Frau Fächer - Achten , her-

zogt, braunschweig. Hofsangertn. — Concerl für Piano-

forte von G. F. Händel (Fdur), vorgetragen von Herrn
Mortier de Fontaine aus Paris. — Recilativ und Arie
von Pacini, gesungen von Frau Fischer - Achten. —
Pianoforleconcert von F. Mendelttohn Bartholdy (G moll),

vorgetragen von Herrn Mortier de Fontaine. — Sym-
phonie von Hob. Schumann (Bdur, No. 1). —

Cherubini t Opern haben bekanntlich, nächst dem
entschiedenen Gepräge des Genius und des selbsUchöpfe-

risehen Talents, das Eigentümliche, dass sie, wenn gleich

grösslenlheils schon vor einem halben Jahrhunderte eom-
ponirt, doch nirgends eine Spur ihres Alters zeigen, d.h.
in keiner Beziehung veraltet sind. Es webt in ihnen eine

Frische der Jugend, ein Leben, das, eben weil es nicht

delbarer Zeilrichtung gegebene Verhältnisse erzeugt, son-

dern aus den innersten Tiefen des Geistes entsprossen

ist, anch für alle Zeiten zum Ccist und Herzen spricht.

Besonders die Ouvertüren gehen uns, nachdem die Opern
selbst jetzt seltener auf der Bühne erscheinen , zu sol-

chen wiederholten Wahrnehmungen Veranlassung, and
unter diesen vorzugsweise die zum „Wasserträger." So
oft man sie anch schon gehört hat, immer entdeckt man
in ihr neue Schönheiten, immer erlabt man sich von
Neuem an dem Reiebtbume der Gedanken, an der Fälle

der Harmonieeo und an dem Zauber, der Über das Ganze
verbreitet ist. Und was uns als das Merkwürdigste er-

scheint : das Melodische ist durchaus nicht vorherrschend ;

man kann kaum sagen , dasa wirkliche entschiedene Me-
lodteen darin sind ; an ihrer Statt bietet ans der Meister

eigentlich nur musikalische Figuren, aber diese eben sind

so cbaracteriatiscb, sie werden von so reizenden Harmo-
nieeo umgeben und gehoben, nnd dabei sind sie mit die-

sen ihren Begleitern so meisterhaft zu einem Ganzen, zu

einem dramatischen und mit Beachtung der strengen Re-
geln doch wie spielend hingeworfenen Ganzen verban-

den, dass man fürwahr nicht weiss, seil man mehr das

Material oder die Verarbeitung desselben anstaunen. Das
Orchester trug dieses herrliche Musikstück ausgezeichnet

vor, nnd wir wünschen Jedem Glück, der es in solcher

Vollendung gehört hat.

In den letzten Jahren sind uns durch die ausschliess-

lich für unsere Abonnementeoneerle engagirten Sängerin-

nen, wie die Damen Noeel/o, Shaw, Meerti, Schlott

und Birch so schöne musikalische Genüsse verschafft wor-

den, dass man es wohl als eine Einbusse für das Publi-

cum betrachten möchte, wenn es dem Directortum nicht

gelungen ist, auch für die diesjährige Concertsaisoo eine

Sängerin zu gewinnen. Bis jetzt aber dürfte wenig GruinJ

zn einer Klage hierüber vorbanden sein; denn ohne die-

sen anscheinenden Mangel worden wir nicht die jeden-

falls interessante Bekanntschaft einiger fremden Gastsän-

gerinnen gemacht oder erneuert haben. Obgleich nur ein

wiederholtes Hören gestaltet, sieh der Vorzüge der auf-

tretenden Künstlerinnen klar bewusst zu werden und ein

nnbestochenes Urtbeil über deren Leistungen zu begrün-

den, so ist und bleibt es doch auf der anderen Seite ge-

wiss nicht minder anziehend, in gedrängter Reibenfolge

mehrere und verar hiedeirc Kräfte sieb vorgeführt zu se-

hen, die in einer oder der anderen Bezieh ung, in grös-

serem oder geringerem Grade unsere Aufmerksamkeit in

Anspruch nehmen und sie fesseln. Eben wegen der an-

gedeuteten, aus dem doch immer nur vorübergehenden

Eindrucke erklärlichen Unzulänglichkeit eines Unheils ist

Referent weit entfernt, hier eine Vergteichung der Sän-

gerinnen zu versuchen, welche bisher ans mit Vorträgen

erfreute*. Aber er bezeichnet das Auftreten der Fran

Fischer- Achten getrost und ohne Befürchtung eines er-

heblichen Widerspruchs als ein höchst willkommenes und)

interessantes. Zn leugnen ist zwar nicht, dass die Stimme

dieser Künstlerin in den mittleren Chorden etwas Ge-

drücktes bat, wodurch sie an Reiz verliert; dass ferner

der Vortrag drr zweiten Arie (von Pvevri, eines jätn-

merbchfB MmJefeppens) mit Trailern, Cademen, Anschwel-

lungen u. s. w. etwas überladen werde; aber— welche
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schöne, leicht ansprechende und glockenhell« Höhe liess

uns die Sängerin hören ! mit welcher Wurde und musi-

kalischen Wahrheit seng sie die Arie der Donna Anna E

Tonbildung, Auffassung, Porlamenl uud Coloratar, Alles

lässl in ihr die durchgebildete Sängerin erkennen, der es

Emst mil der Kunst ist. Wir erinnern aar an die Sicher-

heit und Reinheit, mit der sie das dreigestriehene c an-

schlug und aashielt, an den gediegenen Vortrac des Re-

ciutivs, an die Leichtigkeit und Bravour der '¥ crzierun-

gen u. s. w. Wer will es einer Sängerin verargen, wenn
•ie neben einer elassiscben Arie auch einsah- und kraft-

loses Solo aus der modernen italienischen Opernbäckerei

wühlt, um in letzterem, niebt dem Geschmacke der Zeit

su huldigen, sondern ihre Fertigkeit auch in diesem al-

lerdings in mancher Beziehung sehr schwierigen Genre
zu zeigen, und wenn sie dann solch seichtes Machwerk
mit allerlei Tand und Flitterstaat behängt, um wenig-

stens für den Augenblick dessen Jammergestalt zu ver-

decken und von dieser die Aufmerksamkeit der Hörer auf

ihre Leistung, auf die Hauptsache, zu lenken ? Wir we-
nigstens mögen mit Frau Fischer - Ickten darüber, dass

sie dies that, nicht rechten, und gewiss der grösste Theil

des Publikums eben so wenig; denn der laute and an-

haltende Beifall, den ihre Produktionen fanden, wird ihr

am Besten bewiesen haben, dass die achte Küostlerscbafl

bei uns der Anerkennung nicht entbehrt. Wir freuen

ans, die geschätzte Sängerin bald wieder im Concert zu
hören, wozu uns, wie wir vernehmen, ihre Bereitwillig-

keit nicht minder, als der Wunsch des Directoriums,

Hoffnung machen. —
In Herrn Mortier de Fontaine, dessen Gattin in

einem der letzten Concerte als Singerin aufgetreten war,

hatten wir einen Salonspieler der modernsten Art ans der

Pariser Schule zu linden erwartet; and sind wir gleich

der Ansicht, dass es auch solche Käuze geben müsse,
so gestehen wir doch, dass wir uns sehr gefreut haben,

uns vom Gegentheile zu überzeugen. ;Herr Mortier de

Fontaine ist ein trefflicher gewandter Spieler, der offen-

bar tüchtige Studien gemacht bat und einen regen em-
pfänglichen Sinn für gute Musik besitzt ; sein Anschlag

ist weich und voll, die Technik ausgezeichnet, der Vor-
trag edel und brillant, und, was uns die Hauptsache ist

:

er weiss den Sinn und Geist der Composilion zu erfas-

sen und durch sein Spiel wiederzugeben. Das HändcC-

sehe Concert macht sieb nicht blos als Curiosität aus

einer Zeit geltend, aus der wir nur wenige Ciaviersachen

noch besitzen; es enthält an sich viel Schönes und ver-

birgt hinler einer unserem Geschmacke freilich steif und
monoton erscheinenden Form herrliche meisterhafte Züge.
Der Spieler überschritt in dem Vortrage dieses Stücks
nirgends den allerdings engen Kreis des Angemessenen
und bewährte dadurch eine Mässigung, deren nicht jeder
Musiker fähig sein dürfte. Mit glänzender Bravour und
rapider Fertigkeit, dabei auch mit vielem Geiste, trug

er sodann das SlendcUsohn'u&kt G moll - Concert, eines

der vollendetsten und reizendsten Ciavierwerke, die in

neuerer Zeit geschrieben worden sind, vor, und erwarb
sieh lebhaften Beifall der zahlreichen Versammlung.

R. Schümann^ erste Symphonie ans Bdur hat, nach-

dem seit ihrer letzten Aufführung in Leipzig einige Jabre

verflossen sind, uns durch schöne Erfindung und geist-

reiche Behandlung wieder sehr angesprochen. Ist aneb

noch nicht Alles darin reif und spürt man auch zuwei-
len noch die Fesseln, die dem Componisten die freie Ent-

wickelung seines Talents erschwerten und von denen er

sich oft nur dadurch losmachen zu können scheint, dass er

sie mit kecker Hand serreisst, lisst sich gleich hier und
da, vorzugsweise im Miltelsalze, ein Anschmiegen an den
Beethoven sehen Styl nicht verkennen, — so spricht doch

der geistreiche Schwung der Phantasie, die von einer

sclaviscben Nachahmung, selbst der grössten Muster,

nichts weiss , die sorgfältige Verarbeitung der schön er-

, fondeoen Themen und eine effeetvoile Instrumentation da-

!
für, dass eine so gelungene erste Symphonie eines Kunst-

:
lers zu grossen Erwartungen berechtigen musste, die übei-

|

gens bereits durch Schumann'* herrliche Streichquartette,

! sein sehönes Quintelt und besonders durch sein grössles

i
und umfassendstes Werk: ,,Das Paradies und die Peri"

|

glänzend erfüllt worden sind. Die Ausführung der zum

j

Theil sehr schwierigen Composilion war lobenswerth und
das Publicum in den Aeusserungen seines Dankes kei-

neswegs zurückhaltend. L. R.

Feuilleton.

Der alt Claviervirluoe and Cmupeniit rühmlichst bekannte

Charit! f'ou , bisher in Neastrelitz lebeod, gab vor Karzern im

dortigea Hoftheater ein gtiasendes Abiebiedtcoacert vor eioeai

zahlreiche n Auditorium, uuler dein lieb aneb der Hor befaed. Raa-
ichtnder Bmpfaag and Applaus bewies dem Kunstler, der aacb

Berlin fibersiedell, wie ungern iba .Neastrelitz verliert. Der Gross-

herzog lieu ihn doreb dei Iotendaateo das Hoflheater* ein werth-

vollei Geachenk sattellea.

Der Obrrorganial .tdolpk Hesse xn Brealan ist zem königl-

preau. Mueikdireetor ernannt wordeo.

Bei Aulagnier ia Pari* ericbeiat Orchesterparlitar aad Cla-

vicraasiog von Marsehner's Templer and Jüdin , m wie von des-

sen Vaatpvr. Da aber elee grosse Oper ia Paria keiaea zwischen

die Gesaugslüeke eingeurbogtea Dialeg daldet, so bat aaa den
letzteren in jenen beiden Opera ins Fraozösische übersetzt and
•o wird er ata Reeitativ aea eomponirl — nie weiland Berlios

aa IVtbrrt Freischütz (elb«o.

Joseph Pentenneder, der Componist der Oper: ,,Die Sebre-

ekeasaaebt auf Palnzzi ,*• ist Cborregent und OrganUl der neaeo
Ludoigskirche ia MSacbea geworden.

Hofcapellmeijtar Thomas ia Dartnatadt ist znai Geoeralmo-
»ikdlrector der groaaberaaglicb beasitebeo Militärausik ernannt

wordea.

„Sie Ceeile," neue komische Oper voa Monljori (vorher beti-

telt: Vaalao), Ut ia Paris beifällig aofgeooaiBea worden, ohne

Sensation zu machco.

BtrHot bat ein Werk von .zwei Binden anter den Titel:

Vovage taojieal en Alletaagae et ea Italie beraoigegeben, welebes

eine weitere Ausfiibrent; aeiaer vorjährigen Berichte im Journal

das DehaU ist. Der erste Baad eatbilt briefliebe Nachrichten

über maeikaliscbe AuBahruugen in Denttcblaad u. dergl. ; Elndcs
ur Beethoven t aber die ernte Aufführung voo ft'ebtr's Freischütz

in Paris u. a. w. Der xweite Baad bringt Erinnerungen nua eiaer

musikalischen Rei»e in ItalieD ; obtrOlutk: mehrere humoristische
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Ankündigungen.
Im Vertage der Chr. Fr, BIAIler'Khea Hofbacbhand-

lang io Carlsruhe ht to eben erschienen aad durch alle Buch-
handlungen xu erhalten: »

Zeitschrift
für

Deutschlands Musik -Vereine

Dilettanten.
Herausgegeben

von

Mir. F. 8. Oft »Sil er,
grossh. bad. Hofmuiikrlircclor.

IVrue Falge. No. 1 bis 6.

Jährlich 26 Kammern
mit artistischen und musikalischen Beilagen.

Preis 4 Fl. 12 Kr. = 2 Thlr. 12 Ggr.
Mit dem Schlaue des. drillen Bande« bört die Ausgabe 1«

swangloieo Heftea auf, aa denn Stelle van der neuen Folge rrgel-

maiii); alle 14 Tage eine Nummer, 1 Bogen itark, erscheint.

Der aaerkaonlc Ruf, welchen dicae ZeiUcbrifl leit ibrrro drei-

jährigen Belleben lieh erworben aal, Ulli mit Gewiaibeit toraas-

•ehen, da« dieselbe ia ihrer aearn Gellalt all rtgrlmatiiye Zeit-

schrift eiaea noeb viel grossem AuArhwung gewinnen wird, la-

den solche den ursprünglichen Zweck all »fftndithes Organ Mtr
deutschrn Musikvtrtüu naanebr Tollbamaiea entspricht.

Die drri enlca Biode. von welchen No. 1 der aeaea Folge

ein ausführliche* InhalUrrrzeicbaiss enthalt, sind, soweit der Vor-
reichl. .OB Preise tou S Fl. 84 Kr. = 1 Thlr. IS Ggr.

Mfeue jftu»ihaUen ,

durch alle MBsikalienbaadlaagen xu bekommen

BurgmAUer, Opernfrenud. Potpourri'» f.

Danizelh', die Favorilia. 8 Ggr.
Canlhal. Aug. HI., Hamburg-Bergrdoi

für Pianoforte. Op. 67. 12 Ggr.
Hamburg-Bergedorfer Dampf-Galopp färPfte. Op.68. 6 Ggr.

Carueral- Polka für Pianoforte. Op. 84. 6 Ggr.

Chwaial, F. X., Variation, amasa.te* el aoa difficiles pour

Piaaororle. Op. SB. No. 1. 8. a 10 Ggr. No. S. 8 Ggr.

Francis, C. A., Driltea Trio für Pianoforte, Violine und Vio-

lonccllc. Op. 1. No. 5. 5 Tblr.

Hartmann, «I. B. E., Preissooate für Pianoforte. Op. 34.
Neue Auflage. 1 Tblr. 8 Ggr.

Hannrr, AI., 8 Eludea deConcert poar Violoa. On.8. IßGgr.

Hc-lMC h, lj, (Preiseompoaisl), Lebenslieder aad Bilder roa A.
v. Ckmnisf für eine Sopran- aad Barilunstimrae uiil Pianofortr.

No.14.

Walaer

1 Tblr 10 Ggr.

Kn ill, C, U 4stimmi
ernsten Inhalli, Op. 10

— — ..Mein Hera ich wi

Wildnisi, Op. 183, fu

ieder für Miinnentimmen, heitern n.

•rlitar u. Stimmen. 1 Thlr. 8 Ggr.

:h fragen," Lied ans dem Sohn der

in oderTenor mit Pflc. N.A. 6(igr,

Dasselbe für Alt oder Bariton. Ncae Auflage. U Ggr.

Die Wolke. Lied fär Sopran oder Tenor. Op. 88. 4 Ggr.

Daaelbe für Alt ader Bariton. 8 Ggr.

„An Adelheid/' Lied für Piano- Solo übertragen. 10 Ggr.

„An Mary im Himmel," für Pisas Solo übertragen. 80 Ggr.

Krug, I>», Caprice cn forme d'unc Taraulelle pour Piano. Op.

8. 18 Ggr.

IiaakovwkT (rass. General), Noelurae, (arPfte. Op.9. 8 Ggr.

Leonhard, «I. 1% Preis - Sonate für Pianoforte. Op.3. Nene
Annage. 1 Thlr. 18 Ggr.

Liedertafel, Norddeutsche "), Bibliothek mehrstimmiger (iraänge, in

Plrtitur and Stimmen. Baad 1, ton Capcllmeiiter /,. .VeAuocrm.

18 Ggr. Bd. 8, Operngeainge. arr. son O. J.7car*er. 18 Ggr.

F2* ') Auch obae Partitur «a haben » 12 Ggr. ord. ; 4. Bd. in 0 Ggr.

atiiche 1
Trill

»I

Bd. 3, vom MusibdireclOf Crvnd. 18 Ggr. Bd. 4, com Orga-
nisten Krffet. 10 Ggr.

Iilplnulty, 1'., 5 Caprtces pour Violoa seal. Op. 80. 18 Ggr.
L,lnzt, Fr., Grande Valie dl braroara a 4 maina. 1 Tblr.

Lubln, Ii. de St., Morceau de Saloa. Nocturne en forme
d'Andaale, No. 8, iniri d'unc Polonaise

|

pagne de Piano. Op. 47. No. 8. 80 Ggr.
Sehubrrth, C, „A l'espoir de ie reroir." Ro

Violoa avec Piano. Op. 0. B Ggr.
(Die Aasgabe für Violoaeell wurde im <

Schumann, M„ 8 Gesinge für 4
Nene Aullage. 1 Thlr. Iß Ggr.

Scherso, Gigue, Romaase aad 1

38. Nene Auflage. 16 Ggr.
Soiiaumann, H», Flötea- Tabelle für die einfache and ebro-

nleiter. 4 Ggr.
Tabelle lür die Flöte. 8 Ggr.

Bahr, Ii», Duo coneertant pour Pianoforte et Violoncelle. Op
IIS. 114. a 1 Thlr. 16 Ggr.

Dieselben für Piaao und Flöte, a 1 Tblr. 16 Ggr.
Duo eoacerlant pour Pianoforte el Vcelle. Op. 113. 8 Thlr.

Dasselbe für Pianoforte und Flöte. 8 Thlr.

NB. Die Ausgabe mit Violine wurde im vorigen Jahre Tersaadt.

wir liefern indem die Violioillmmrn auf Verlangen separat.

„Blrgiich und hutnoriltiich. " 6 Ducltiaea I Lieder ohne
Worte) für Pianoforte und Violine. Op. 187. 3 Tblr. 8 Ggr.

Thalbrrg, H. , „Tremolo." Nocturne pour Piaao. Op. 33.
Noar. Edit. originale. 16 Ggr.

d? d? Nouv. Bdit. facilitec. 16 Ggr.

T/iCUKteunpa, H., Säur. d*Ancri<nie. „VanuVee dtodU," Va-
rial. hurlesquei pour Violon. Op. 17. Arec Qualnor. 1 Tblr.

d? d- Arcc Piano. 20 (igr.

Yollndler, f» Preiisonatc für Pflr. Op. 3. Neue Auflage.

1 Thlr. 12 Ggr.
Compoiilioaca wie die obengenannten tob Spakr, f'teuxtnnpt,

Tnulbera, f oliwrilrr, Kreil u. s. w. bedürfen keiner

AnpreUungra

.

Verlag ran «*>C. in

and New .York.

MO Mtiintle gratis!
Wertbrolles mnsikalisches Weihnachtsgeschenk!
Um für die näcbite Festscil Gelegenbeil su bieten , eioei der

werthTollstcn musikaliicbcn Bücher , welches die mannicbfalligste

Unterhaltung mit Belehrung Terbiadet , auf erleichterte Art anzu-
schaffen, »o «oll die bekannte „Hiiulknllurhe Antholo-
gie" TOn E. OrtUpp, welche jclxl «oter dem Titel

:

Grosses

Vocal- und Instrnmental-Concert,
16 Tbeile , biochirt,

TolliUndig erschienen iit , au folgenden billigen Bedingungen ab-

gegeben werden.
Der Preis derselben bleibt nncA und aoeA besogea für jeden

Tbeil 74 Ngr. ; bei Abnahme des Gänsen mif einmal hat man je-

doch nur den Betrag für 10 Thrile mit 2i Thlr. au entrichten,

wofür 16 Tbeile geliefert, aad diesen noch all fVöiaie beigerügt

werden: ,,Sammlung der schÖBsleo Volkslieder. " 6 Tbeile.

XF" Obiges Werk cnlhall bekanntlich die besten Aufritze,

Diograpbieen, Briefe, Kritiken, Humorraken, Sentenxcn u. dcrgl.,

welche über Musik und Musiker vorbanden sind.

Es können za diesen Bedingungen nur fettt Bestellungen be-

rücksichtigt werden.
Ausserdem erlassen wir nach auf karte Zeit vtUtmtdiae Es-

rmplarc vom fnlvcraal - l>*llLOa drr lonkumt
ia V Banden su »| Thlr. . jedoch nur bei haserer Zablang. Es
wird ebenfalls die obige Prämie beigefügt , oder im Falle des Be-

hra Werk geliefert,

ton F. H. Köhler in Stuttgart.
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NEUE MUSIKALIEN.
welch. eben

im Verlage von Breltkopf de Härtel in Leipzig
erschienen ud durch all« Bach- uad Mu»ik«lienh«a<ilunj»u au

•in.l: Thlr. Njrr.

Anher, I). V. E., Ourerture «nr Oper : Di« Sirea«

Für Orehe»ter 4 « 1«
Dieselbe für Harmoaic- Musik 3 —
Dieselbe amagirt für 9 Klolen — 19«
Petponrri «u» derselben Oper « 4 Händen «rr. — 93

Beyer, PanLiiie He S»lon ponr le Pi»no, »ur de«

motif. de l'Opera: U Part da Diablc. Op. 78 — 98
Moreeau de Salon ponr le PUno , iar le Qoatnor

Anal de l'Opera : I Paritanl. Op. 7« — HO
BtXMehop, •¥•« 3 Chore für 2 Tenor« «der Soprane

and Bau, mit oder ohne ilegteitnng der Orgel. Par-

titur uad Stimmen —
Chopin, F., Polooaiae, Op. 33, arr. ä 4 maia» —
— — Sehene, Op. 84 , arr. a 4 malus 1

Döhler. Th., 9" graude Valae brillaalr, Op. 47,
arraagee a 4 maina i

Hilter, 1" Ourertaru de Coaeerl (Dmoll) a graude

SO
8

Orehc.tre O
— — Reteriea an Pinna. Op

18
90

I , st"«, 3 Morceaax fsrorii rar l'Opera t La Si-

rene d'Anber paur le PUao. Op. 134. No. I, 9. 3.. k — SO

nanoiorie cinfjrriciuct ».»., »»
Nocluroo für da« Piaaoforte eingerichtet — 10
Hochseitmar*ch für da» Piaaoforte eingerichtet — 10
(Alle 3 Werkehe« aa* dem Sotamernachtstraain.)

Scheller, O., 19 Lieder für eiae Soprauttimme mit
Piaaoforte. Op. 1. Hefl 1. S a — 115

Sirgel, D«, Leichte Variationen aber Themen uns der
Open Die Tochter de» Regiment» für Piaaof. Op. 73. — 10

Thalberar, S. , et C. de Rerlo«, Dna aar de»

motif» de Semirninide paar Piano et V'ioloa. Op. 84... 1 8
Wolff. E., Gtlop brillant pour le Piano »nr la Sirene.

Op. 103. Uv. f — 10
— — Faataisie facitc ponr le Piano »ur la Sireae. Op. 103.

Li». 9 — 10
Hrminin eneea de la Siran*. Grande FanUiiic ponr

le Piano. Op. 104 — 88

ftrande Sonate
pour le Piano

par

.ff. 'Thonberg.
Op. 56.

den 10. Norember 1844.

BriH. Sehet«'» Söhnen in Maina erscheint amil Bigeu-

Aaam, A, Hiebard en Palesliue, Opera ra 3 Actes.

Almrd. »., Souvenir des Pyreaees, Nocturne ponr Violon
Piaao. Op. 13.

Alkan, 43., Le deair, Ktude.
Arte«, «I., Serenade poar Vialoa aree Piaao. Op. 14.

Belllttl, \., Le» ioyeut mateloU. Ballade.

Rordofrnl, M., 13 aoureUes »ocalice» a 9 voix
pagnemrat de Piano.

Breyeeheeli, A. , Notturno. Op. 90.
Hers, H«, FanlaUie rt \ «naliun» »ur de* motif» de l'Opera
La Sirene. Op. 141.

Kelhbrenner, «F., La Solüodr, Capricc.

Tflnamrd, Le jaif errant, Quadrille.
— Lea 7 ehateau de diaMe. Quadrille.

Oibern«, 4d. A., La Bafrliere, Bare «rolle.

Prüden«, E., BarcaraU, Capricc.

Ho»ellen, H., L'esprrance. Melodie.

Thalbcrf, S., Le depart,

Tulou, I0~ Solo ponr Flute. Op. 09.
WoltT, E. , Elegie.

Im Verlage der Unterzeichneten wird nächsten« mil

la der T. TrautvrelnVhen Bock - und Mniikalienbaad
long (J. GuMratey) in Berlin id so eben erschienen

:

Grell, A. E., Op. 39. Fünf ittkittümmiat Kirtktnftimyc
(Na. 1. Ehre »ei dem Vater. 9) Kyrie. 8) Und Friede. 4) Hal-
lelnja. 8) Heilig) nehst einigen rientimmigre Antworten für je-
den Hauptgottr«dirn»l des Jahres. Preis der Partitar lOSgr., ei-

ner jeden der 6 einaelnen Stimmen Ii Sgr.
— — Op. 53. Evanuelitchrt Festaradualr oder titf tttKsrtimmiat

Mottttt* fär die Hircbeafeate. Heft I. No. 1. „Lasset ans froh-

locken, e» nobel." No. 9. Weihnachten. , .Frohlocket ihr Vol-
ker der Erde." No. 3. Neujahr. ,, Herr Gott Du bi»t untere
Zuflucht. *' Prei» der Partitur 8J Sgr. , jede der 6 einzelnen
Stimmen 1J Sgr. Heft II. No. 4. Pauionaaeil. ,.nerr gedenke
nicht.*' No. 8. Gruaerdoaaenlag. „So oft ihr ron dienern Broda."
No. 6. Charfreitag. „ t'm uncercr Senden willen.-' No. 7.

O.lern. Littet um frohlocken , die» üt." Prei» der Partitur

18 Sgr. , jede der 6 einaelnen Sliamea 9« Sgr. Heft III. No. 8.
Bn»Ug. „Gnädig nnd barmhrrxig." No. 9. ItimiuclfahrUUg.
„Erhaben, o Herr." No. 10. Pfingsten. ..Komm heiliger Geist."

No. II. Todtrafeier. ..Der Herr wird mich erlösen." Prei* dar
Partitur 13} Sgr.

,
jede der 6 einzelnen Stimmen 9« Sp.— — Op. 5*. Orri vitntimtmge M«tritt*. (No. 1. Herr, ich habe

lieb die Stalte deine» Hauses. No. 9. Herr, gedeake naser nach
deinem Worte. No. 3. Lohe den Herrn meine Seele.)
und Stimmen 11; Sgr. . jede Stimme einacla 1* Sgr.

In der hoaigl. »ach». Hofmuaikalirnaancllunf! »on C. V, i
Her in Dresden i«t erschienen and in allen Muaikalien- aad
Huchltaiidliingen 111 bähen :

..Der fliesende Holländer."
Romantische Oper in drei Aufzügen

von

Kichard Wagner.
PolUtändiger Ctarieratuaug.

Preia 8 Tblr.

Hieraus ciairla = No. I. Lied : „ Mit Gewitter und Sierra "
7fN8r. No. 9. ^ne r „Die Fri.t irt um." 90 Ngr- No. 3. 0m«
..Ach. ohne Weib, ohne Kind hin ich." I Thlr. 18 Ngr. No. 4«.

SptnuerUr*. „Brumm' uad »uraaT du Rote. " 7f Ngr. No. 4k
.

Damlbe mil rrleiebterter Clarierhegleitaag. 7} Ngr. Na. 8. Bml-
ladt : „Traft ihr da« Schiff Im Meere an." 19« Ngr. No. 6. tttit:

„Mogul du, mein Kind, den fremden Mann." 19« Ngr. No. 7.
Ilurtt: ..Wie au« der Kerne lang«! »ergnng'aer." 1 Thlr. 10 Ngr.
Na. 8'. MatrotetiUtd : „Steuermann, la*» die Wacht!" 19f Ngr.
NO. 8k . Oaxrllie für eiae Tcaoralimme. 7*t Ngr. No. 8C

. Daaaelbe
für ricrtlimmigen Mannergeuing ohne Begleitaag, Part. 10 Ngr.
Stimmen 10 Ngr. No. 9. Cavatine 1 „Willst jene» Tag'» dn nicht

dich mehr." 1\ Ngr.
Die Ouvertüre daran« für dm Pianofortr 20 >gr.

Dieselbe za 4 Händen eingerichtet 1 Thlr. 8 Ngr.

Bei \?, «f. Stelner in N e a w i cd i»t erschienen 1

alle Buch- uad Mutikalieahaadlungea aa beliehen:

Ztvel Lieder von Erelllyrnth, companirt für eiae

Stimme mit Begleitung de» PiaDuTorte «011 II. Mm*t$
r

reelor und Damorganiat ia Kronstadt. Preis 10 Ngr.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Veraolworilichkeil.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den <20» 1" November. M 47. 1844.

in Italien. Am Ltipxlg. - JnkünMyungr

R ECEFfSIONE.K. Positionen vorerwähnter Gattung bekannt, aber eine Masse

unbrauchbaren, läppischen Zeugs. H. Schellenberg.

Für die Orgel.

Grell, A. E., 36 kurze und leichte vierstimmige Orgel-

gelpräludien. Op. 29. Berlin, Bote und Bock. % Tblr.

Diese Präludien dürften mit Vnrlheil von Anfängern
im Orgelspiel benutzt werden, um sich an die gebundene
Spielart zu gewöhnen; das seheint uns auch der haupt-

sächliche Zweck des Verfassers zn sein. Denselben erfüllen

sie nicht unr, indem sie ganz orgelmässig geschrieben
sind (diese Bemerkung wird nölhig, da unter Orgelcom-
positionen leichteren und mittleren Schlages häufig das
erbärmlichste, abgeschmackteste Zrujr angetroffen wird,
welches uns die Verfasser noch viel wenigerachten liissl,

als wenn sie es für Ciavier geschrieben hätten ; eine

ziemliche Anzahl solcher Werke, welche beweisen, wie
für Orgel nicht geschrieben werden soll, könnten wir an-
rühren , wir unterlassen es jedoch, obgleich jene es ver-
dienten , da dieselben noch obendrein eifern langgefübl-

ten Bedürfnisse abhelfen sollen und endlich die Leute sich

betrogen sehen), sondern sie geben dem Anfänger auch
die richtige Ansicht, wie für die Orgel geschrieben wer-
den muss. Die Melodie dieser Präludien ist meist des
Instrumentes würdig; die Nummern 2, 6, 12, 16. 22 ha-

ben uns besonders gefallen; mit dem S '

4 -Tact können
wir uns aber überhaupt nicht recht befreunden.

In No. 6 Tact 13 mnss im Alt eis stehen, No. 9 ge-

rälll uns im Anfange, No. 10 Tact 11, No. 30 Tact 13
und fort, No. 32 Tact 14 — 20 nicht; in No. 21 Tact 7,
No. 24 Tact 4 bricht das Pedal zu zeitig ab. Möge der
Verfasser seine Feder an grössere Tonstücke setzen, aber,

wie bei diesen Präludien, nie vergessen, dass er für die

Orgel schreibt ; wir werden dann dieselben eben so will-

kommen heissen. Diese kleinen Tonslücke für kirchlichen

Zweck zu benutzen, würde Manchem anzurathen sein;

denn lieber kurz und gut, als viel und schlecht, und manch-
mal noch mehr als dies. Wir jedoch fordern von Dem,
der auf den Namen eines Organisten Anspruch machen
will, dass er ein hübsches Präludium selbst erlinden kaun.

Dagegen dürfte eine gute Fughellensammlung am Platze

sein, denn die Fugen von Bach, Händel, Krebs u. s. w.
sind zu laug und nicht allemal ganz geeignet für die

Kirche; auch fordern sie einen nicht nötbigen Kraflauf-
...J B. : • u-a.i j .i- l i-

Maria di Rohan, tragische Oper in drei Acten, nach dem

Italienischen von Kuppetwietfr ; Musik von G. Doni-

settt. Ciavierauszug. Wien, bei Anton Diabeili et

Comp. Preis 12 Fl. Conv.-M.

Referent glaubte bei Besprechung eines früheren Wer-
kes des unermüdlichen Maestro mindestens gegen unge-

rechte Angriffe und Beurteilungen für ihn in die Sehran-

ken treten zu müssen, und gab diese Apologie, der Ver-

anlassung gemäss (es war von einer komischen Oper die

Rede) , und unter beschränkenden Bedingungen wirklich

unbefangen und nach bester üeberzeugung. — Mit glei-

cher Unbefangenheit erklärt indess der Berichterstatter,

dass die vorliegende tragische Oper bei Weitem weniger

geeignet ist, Enthusiasmus für ihren Schöpfer zu erre-

gen und eine ihm günstige Polemik zu begründen. —
Wenn Lacrezia Borgia und Belisario auch nicht als tra-

gische Meisterwerke gellen können, so enthalten sie doch

anleugbar treffliche Einzelbeilen und schliessen einen hö»

beren, für den Componisten erreichbaren Climax wahrlich

nicht aus. — Aber diese als tragisch angekündigte Maria

erregt oder rechtfertigt nicht einmal auch nur bescheidene

Hoffnungen für die Zukunft des fruchtbaren Componisten.

Mehr, als in allen seinen früheren Opern, tritt hier

das Fragmentarische, Zufällige, Uebereilte hervor. — Nun
schliessen freilich diese Bezeichnungen, sind sie auch nicht

Attribute eines Meislerwerks, glückliche Gedanken, ein-

dringliche Motive und sonstige Gaben künstlerischer Weihe

nicht aus — hier aber begegnet man solchen geistvollen

Kindern der Inspiration nur sehr selten ; das Meiste trägt

den Typus des Gewöhnlichen, Herkömmlichen, Flachen,

—

ja als eigentliches pezao, ckeferma, wie es die Ilalie-

ner sehr bezeichnend nennen, möchte sieb höchstens der

Mittelsatz des Duells No. 6 (% , Desdnr) bewähren,

der sich wirklich durch ein sehr schönes, grosse Innig-

keit aussprechendes Motiv und durch eine höchst lieb-

liche und wirkungsvolle Harmonie (namentlich bei dem
frappanten nnd doch mild erscheinenden Wechsel mit

Adur) ungemein vorteilhaft auszeichnet. Hier ist a

die Benutzung des Unisono beider Stimmen vollkoms

motivirt, wodurch die schon an sich bedeutsame Me-

lodie dem Gefühle noch näher gebracht wird; dagegen

erscheint die häufige Anwendung

47
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Laufe dieser Oper oft höchst anpassend itod als bioser

Behelf, den Mangel an Intensiviläl zu bedecken.

Zuweilen soll das Fremdartige, namentlich in der

Zusammenstellung, für die Gedankenfrische entschädigen,

die man so oft vermisst, es geschieht aber meist mit so

wenigem Glücke, dass nur die Absiebt fühlbar wird.— Ein

Beispiel dieser Art liefert gleich der Anfang der Ouvertüre:

denn dieser kübne Anlanf wurde nur genommen, um den
Eintritt des Larghetlo in Adur desto frappanter zu ma-
chen. — In diesem Larghetlo, das besonders durch das

reizvolle Motiv des eben besprochenen Duetts seinen

Schmuck erbält. concentrirt sieb denn auch ziemlich der

ganze Werth der Ouvertüre : viel Unruhe, forcirle t'ebcr-

gänge, ein mühsam aus kleinen Gedankenspänen zusam-
mengefügter Miltelsalz, und endlich ein allerdings sehr
vollklingender, aber in seinen einzelnen Tbeilen ver-

schiedenen Grundbesitzern zugehöriger Scbluss, und die

Ouvertüre ist fertig} ihr ganzer Eindruck liegt etwa in

der Frage: Ouvertüre, que me veux-tu?
Mit grossen Ensembles bat der Dichter nach ge-

wohnter Weise den Componislcn nicht sehr iucointnodirt

;

nur das erste Finale ist von einiger — Ausdehnung. Der
sanfte Satz in Gdur, mit welchem es beginnt, ist wirk-
lieb recht melodiös und aneb wirksam gruppirl — aber
das Folgende ist matt and farblos, and selbst das letzte

Mittel eines allgemeinen Unisouo und einer gewaltsamen
Transposition von D nach Esdur bleibt unwirksam. —

Von den aebl oder neun Cavalinen und Arien, die

den drei Hauplpartieen übertragen sind, erbebt sich eigent-

lich keine über das Niveau des Gewöhnlichen; sie sind

zuweilen von einer Trockenheit und Kälte, die uns an
dem sonst so beissbluligea Maestro wirklich befremdet.
Aus solchen musikalischen Gedanken, wie die hier an-
gedeuteten :

sind fast simmlliche Sologesänge zusammengesetzt, und
nur das oft angewandte Belebungsmitlel des unerwarte-
ten Wechsels von Dur und Moll baucht ihnen ein mo-
mentanes Scheinleben ein. Dass unserem gewandten Ton-
selzer dies zuweilen überraschend gelingt , ist nicht zu
leugnen, und ein höchst genialer Zug dieser Art schmückt
z. B. (freilich noch durch andere geistige Zuthat geho-
ben) das erste Finale seiner „Regimentslorhtrr." — Hier
nnn schwächt theils die Aebnlicbkeit der Anwendung,
theils die wahrhafte Verschwendung dieses Mittels seine
Wirkung. — Wie leicht unser Compnnisl sich oft seine
Aufgabe gemacht, möge noch das Factum und Curinsum
beweisen, dass in dem grossen Schlussterzell, und zwar
bei verschiedenen Texleswnrten, die ganze Sopran- und
Tenorpartie sieb, mit Ausnahme weniger Tacle, im Uni-
souo bewegt: Das fordert allerdings die Arbeil!

Auch das Libretto ist von der gewöhnlichen Structur, und
der Schluss muss von der Bühne herab fast peinlich wirken.

Von dem Maestro aber, der durch diese tragische

Maria seinen Ruhm wobl kaum vermehren dürfte, erwar-

ten wir bald ein Werk, das sein Genie im hellsten Lichte

zeigt und das eben besprochene vergessen macht,

ihm dieses selbst die besten Dienste leisten wird.

Carl VI. , grosse Oper in fünf Aden, nach dem Franzö-

sischen von Casimir und Germ. Deiavigne; Musik

von Hateey. — Vollständiger Ciavierauszug mit deut-

schem und französischem Texte. Leipzig, bei Breit-

kopf und Härtel. Preis 12 Thlr.

Es ist bekannt, dass Halevy seinen grössten und

wohlverdienten Ruhm der „Jüdin" verdankt, einem dra-

matischen Tongebilde, von Kraft und Phantasie durch-

strömt, das bei vorurtheilsfreier Betrachtung immer als

ein höchst cbaracterisliscbes Werk erscheinen wird, wenn
es auch durchaus nicht frei ist von hohlem französischen

Pathos und leidenschaftlicher Uebertreibung. Sollen

wir indess unsere specielle Meinung aussprechen, so fin-

den wir das wahre Talent, ja das achte Genie dieses

reichbegablen Componisten in seiner bei Weitem noch

nicht genug gewürdigten Oper „Der Blitz" am Schön-

sten, und zwar ganz unverhüllt, dargelegt. Trotz der

beengenden Structur dieser Oper: nur vier Persooen —
kein Chorl — eine sehr eiufache, wenn auch interes-

sante Handlung — ist doch das Ganze so voll von An-
muth, Gefühl und geistiger Rrgung, dass man alle jene

gewohnten, ja fast nolhweudig gewordenen Beiwerke einer

grossen Oper durchaus nicht vermisst. Eiu Werk nun,

in dem Sinne des eben bezeichneten, wünschten wir jetzt,

bei offenbar gewonnener Erfahrung und geschärftem Ur-

lheile des Componisten , von ihm zu empfangen , um zu
ermessen, ob seine Inspirationen so genial und bedeut-

sam sind, dass sie des Schmuckes und des schimmern-
den Beiwerkes der sogenannten grossen Oper entbehren

können.

Was nun das vorliegende, sehr umfangreiche Werk
betrifft (es füllt allein in dem eingedruckten Clavieraus-

zage 312 Folioseiten), so hält es zwar einen Vergleich

mit dem Hauptwerke seines Schöpfers, der „Jüdin,"
nicht aus, doch zeugt es unleugbar ebeu so von dem
schaffenden Genius des Componisten, wie von der Be-

herrschung seines Stoffes. Nur bot ibm dieser Stoff uicht

so günstige Veranlassuug zu einer prägnanten Characle-
rislik, zu so entschiedenen Gegensätzen und dankbaren
Situationen, wie sie ihm dort entgegenkamen. Einen nicht

zu verkennenden Zug und wobl auch Vorzog sehen wir
dagegen mit wahrer Freude in diesem Werke sich gel-

lend macbem wir erblicken ihn in dem sichtbaren Stre-

ben, jene ezeeutriseben Ausbräche des Affects zu ver-
meiden, aad wahres Gefühl, edle Einfachheit an ihre

Stelle zu setzen. Das zeigt sich gleich im ersten , ein-
stimmig gehaltenen Chore der Lmdmadihcn, in welchem
sie von ihrer Gespielin Odetla, die an den königlichen Hof
geht, Abschied nehmen. Dieser Chor ist iu der Tbat von
so anmothiger, wohllhueoder Einfachheit, dass er seine
Wirkung nicht verfehlen kann, und wir würden ihn un-
eingeschränkt loben, wenn er nicht in einigen Wendun-
gen den Cborcbaracler verleugnete.
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Es folgt auf diesen ansprechenden Chor ein franzö-

sischer Nationalgesang, derselbe, der bekanntlich in Paris
J

grosse Aufregung veranlasst hat
,

gewiss nicht so sehr '

wegen seiner musikalischen Bedeutung , als wegen der '

zeiigrmassen, England feindseligrn Demonstration, dii« iti I

seinen herausfordernden, von der grossen Nation mit

Snlhasiasmus aufgenommenen Worten liegt i

Guerre anx tyraai! Janais e» Praoee,
Janaii 1'AoKlaii ne regaera!

Was nun den musikalischen Theil dieser Kriegser-

klärung betrifft, so isl es nirbl zu verkennen, da» das
;

energische Motiv mit seinen bezeichnenden Accenten, bei
j

so bedeutsamer Unterlage, mit französischer Leidenschaft
|

vorgetragen, einen gewaltigen Eindruck machen müsse. I

Namentlich gewinnt es bei seiner Transposilion nach
Cdnr (zuerst erscheint es in Gdur) ungemein an Energie.

Da es nicht unsere Absicht isl und sein kann , das

umfangreiche Werk in allen seinen einzelnen Theilen aus-

führlich oder auch nur andeutend zu besprechen, so kön-
nen wir nur im Allgemeinen die Versicherung geben,

dass dieses Werk eine bedeutende Anzahl trefflicher Mu-
sikstücke, sowohl Arien als Ensemble's enthält, worun-
ter einige der letzteren von wahrhaft grossartiger Con-
ceplan sind und sich durch acht künstlerische , sorgfäl-

tige Behandlung auszeichnen. Für Beides werden wir ei-

nige Beispiele geben, und bei ihnen verweilen.

Im ersten Act macht sich vorzüglich ein ziemlich

weit ausgeführter Jagdchor bemerklieb. Er ist wirklich

von eigenthümlicher Structur und bat eine so lebendige,

frische Färbung, dass wir ihn als ungemein anregend be-

zeichnen müssen. Sein Hauptmotiv erscheint zuerst im
Einklänge

;
später begleitet das Orchester den im Uni-

sono einbersebreitenden Chor mit vollen, oft sehr kecken,
aber ungemein bebenden Harmonieen und in sehr bezeich-

nenden Formen. Es gereicht dem Ganzen noch zum be-

sonderen Vorzuge, dass der gewöhnliche Zuschnitt eines

Jagdcbors mit seinen stereotypen Hörnerliraden gänzlich

vermieden wurde, und zwar ohne Nacbtbeil für die Cha-
racteristik.

Die beiden nun folgenden Duette, deren zweites den
ersten Act schliesst, sind dagegen ohne grosse Bedeutung
und ziemlich aphoristisch gehalten. Ihre Motive erschei-

nen mehr deklamatorisch , als sangbar, und manche sind

von unerfreulicher Trockenheit. An EffecUteilen fehlt es

indess diesen beiden grossen Duetten durchaus nicht, wie
sich denn auch einige wahrhaft schöne Züge und ergrei-

fende Momente geltend machen.

Im zweiten Act erscheint als GlaDzponct eine grosse,

höchst brillante Gesangscene der Isabella mit Chor. —
Das Ganze wird mit „Vilanella" bezeichnet, nnd enthält

eine ganze Beibe von Situationen und Schilderungen, die

sich der musikalischen Behandlung höchst günstig zeigen,

und auch vom Componistt-o eben so geschickt als wir-

kungsvoll wiedergegeben sind. — Ein sehr piquanter,

zweistimmiger Prauencbor eröffnet die anmutbige Scene.
Der Chor wird doppelt anziehend, wo die sehr glänzend
gehaltene coocertirende Stimme der Isabella hinzutritt.

Nach einem Recitatire, das den Uebergang motivirt, folgt

«ine sehr geschickt und geschmackvoll nnancirte Romanze
in *wei Strophen, ungemein nalürlicb und doch sehr an-

sprechend erfunden und geführt, vorzüglich woblthuend
in dem heiteren Hefrain. (Hier bewegt sieb der Compo-
nisl in einer Sphäre, die ihn wahrhaft liebenswürdig er-

scheinen lässl , und berührt Saiten, wie sie so traulich

nnd wohlgefällig in seinem Cabinelslück , unserem Lieb-

linge, dem „Blitz," ertönten.) Der Chor unterbricht bei-

fällig die sinnige, dabei sehr dankbare Romanze, und nach
einer analogen, kurzen Cavatine endigt diese interessante

Cnncrrt.«cene (zu welcher sie sieb, auch ausser der Bühne,

vorzüglich eignet) mit einem schimmernden Bravoursatze,

wie ihn Publicum und Sängerinnen nur immer wünschen
mögen, nm ein gehöriges : Plaudile ! zu motiviren.

Es folgt nun im Clavierauszng ein grosses weit aus-

gerührtes Ballet, wovon wir nur sagen wollen, dass es

die Dilettanten mit Freude begrüssen werden, da es eine

reiche Ausbeute für sie enthält.

Das Duett No. 12 isl schon seiner ungewöhnlichen

Situation wegen (Üdelta spielt Karten mit dem schwer-

mülhigen. fast wahnsinnigen Könige) piquanl, aber auch

die Musik hat viel Cbaracteristisches. — Meist declama-

toriscb gehalten, ist es vorzüglich in harmonischer Be-

ziehung sehr anziehend und mit grosser Gewaodlbeit ge-

schrieben, doch modulirt es zu viel und wohl auch oft

zu gewaltsam, wie überhaupt das Ganze einen etwas un-

stäten Character trägt. Besonders bezeichnend tritt der

Schluss hervor, und hier ist auch der Einklang beider

Stimmen, gehoben von einer sehr markirten Orchesler-

bcgleilung und kräftig gesteigerter Modulation, vollkom-

men motivirt, und erscheint nicht, wie in vielen moder-

nen Opern, als willkürliches Effectmittel. Dies trotz sei-

ner Bizarrerieen doch Geist und Leben athmende Duett

geht in ein Terzett über, das am Schlüsse, wo die drei

Stimmen ein gut gerührtes, kräftiges Ensemble bilden, für

das Hastige und Fragmentarische des Vorhergehenden ent-

schädigt und Eindruck macht.

Der zweite Act schliesst damit, dass der Dauphin

als der Thronfolge verlustig erklärt wird. Auch diese

Scene dünkt uns in der musikalischen Behandlung etwas

zu flüchtig und nicht prägnant genug anfgefassl ; doch ist

vielleicht ihre Wirkung von der Bühne herab grösser,

als der l'mriss sie erwarten lässt.

Im dritten Act ist es zunächst ein grosses, offenbar

mit Vorliebe behandeltes Terzelt, das unsere Aufmerk-

samkeit fesselt. Die drei Individualitäten, welche es bil-

den, sind in der Thal trefflich gezeichnet ; namentlich ist

die Stelle, wo üdelta dem Könige das traurige Loos einet

verstossenen, unschuldigen Sohnes (seines eigenen !) schil-

dert , so wie die Erkenoiingsscene , von dem ionigsten

Gefühlsausdrurke durchdrungen und wahrhaft ergreifend.

Auch der animiiie Scbluss mit seiner vortrefflich motivir-

ten Steigerung isl der bedeutungsvollen Situation ange-

messen und von entschiedener Wirkung.

Ein bald darauf folgendes Gebet, als Vocalqoartelt

ohne Begleitung (der Ciavierauszug bezeichnet sie: ad

libitum), wird bei guter Ausführung, die indess nicht obne

Schwierigkeit ist, Eindruck machen. Nur bat seine Be-

handlung, in melodischer und harmonischer Hinsiebt, zu-

weilen etwas Gesuchtes und Mühsames, obgleich die vier

Stimmen immer gleichen Schrittes sich bewegen. Selbst

an einigen Incorrectheiten fehlt et nicht, und manche Siel-
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lea durften den Sängern eben so wohl durch ihre Ortho-

graphie (das Stuck ist in Fisdur geschrieben), als durch

einige harmonische Häcklingen, z. B. von Cisdur nach

Bdur, ziemlich problematisch erscheinen. Doch entschä-

digt der wirklich edle Cbaracler des Ganzen, so wie man-
cher schöne, geniale Zog für die gerügten Mängel.

Das Finale dieses dritten Actes bildet ein grosses

Ensemble von zwei Chören und sämmtlichen Solostimmen.

Findet man es zuerst widerstrebend , dass der französi-

sche Cbor sein: Vive le Roi! in so traurigen Klängen
ertönen lässl, so wird doch bald die Heiterkeit allgemein:

Tonart und Motive, die letzteren durch imposantes Uni-

sono hervorgehoben, vereinigen sich zu lebhaftem Auf»
scbwunge, und fuhren einen lebhaften Actschluss herbei.

Wenn im vierten Acte eine grosse Scene der Üdetta

(deren Partie übrigens einen höchst bedeutenden Umfang
bedingt) sich mehr durch interessante Einzelheiten, als

durch künstlerische Abrundung auszeichnet, so verdient

dagegen die unter No. 17 als Lied bezeichnete Canlilene

für Bariton unbeschränktes Lob. Wie einfach dieser aus-

drucksvolle Gesang auch gehalten ist, und in welchem
bescheidenen Umfange sich auch seine Melodie bewegt:

ins jedem Tone spricht rübreode Innigkeil und gemülb-
volle Regung

j fürwahr, ein treffliches kleines Musikstück!

Das Finale des vierten Actes, das überhaupt man-
ches Treffliche, ja Geniale enthält, wird wahrhaft impo-

sant, wo das Allegro moderato (%, Hmoll) eintritt. Hier
zeigt der Componut unleugbar , dass er jenes tragischen

Aufschwunges fähig sei, der die dramatische Musik durch-

dringen mnss, wenn sie erhöhte Leidenschaft zu schil-

dern hat. Chöre und Solostimmen bewegen sich selbstän-

dig, würdevoll, und die lebhaft gesieigerte Orcbesierbe-

gleitune, mit ihren harmonisch bedeutsamen, kräftig mar-

karten Einschnitten, bildet im Gegensalze zu der geschick-

ten Gruppirung der Singslimmen ein Ganzes, das einen
sichern Erfolg verbürgt.

Der fünfte Act ist ziemlich kurz. Ein Lied mit Chor
ist recht hübsch angelegt, und vorzüglich ist es sein Re-
frain, der, voo einer frischen Stimme mit hoher Tenor-
lage ausgeführt , sicher gefallen wird. Seine naive Ein-
fachheit, durch den Cbor noch gehoben, und selbst die

wohlthnende Heilerkeit, die das Ganze belebt, wird um
so sicherer wirken, je sellener die heiteren Situationen

sind, die dieses Werk entwickelt. Nachdem nun noch
einige kurze Soli nnd Ensembles so rasch vorübergegangen
sind, wie es die schnelle Enlwickelung der Catastrophe

nölhig machte, scbliesst die Oper mit dem im Eingänge
von uns hervorgehobenen und fast ominös gewordenen

:

„Guerre aus lyrans!" etc., das nunmehr hier, von So-
lostimmen nnd Chor unisono ausgesprochen, wohl auch
erst seine volle Wirkung machen muss.

Indem wir nun nochmals das Werk vor unserem
Blicke vorübergehen lassen , sprechen uns noch so viele

einzelne Schönheiten aus demselben an, dass wir es uns
nur ungern versagen, sie durch specielle Bezeichnung
den Kunstfreunden näher zu bringen, da uns dazu der
Raum versagt ist.

Wir schliessen diese offene Besprechung mil dem
Wunsche, dass der treffliche Componist sein reiches Ta-
lent recht bald in einem gediegenem Werke concenlri-

I ren möge, das gewiss alle VorOrtheilsfreiere mit wahrer

|
Freude empfangen werden ! AI.

Nachrichten.
Sommerstagione in Italien.

Während man jenseits der Berge diesen Sommer über

häufigen Regen
, Ueaerscbweminungen und kühle Witte-

rung klagte, war diese Jahreszeit in Italien, bei stets

heilerem Himmel und anhaltender Wärme, in jeder Hin-
sicht , sowohl in Betreff der Witterung , als der Musik,
ganz uud gar dürr zu nennen. Einige Messen nnd Jahr-

märkte abgerechnet , beschäftigt die Sommerstagione in

Italien an und für sich die Oper am Allerwenigsten im
ganzen Jahre ; desto ibätiger waren diesmal in die-

ser Zeit die Theatersensale in der lombardiscben Haupt-
stadt, dem bekannten Hauptquartier der grande arme«
der Sänger und Tänzer. Jene vornehmen und wichtigen

Leiter der beuligen Opernlocomotive versahen reichlieh

für künftigen Herbst und Carneval gar viele Theater, und
zwar buchstäblich von Petersburg und Moskau bis Chili,

|

von Neujork bis Smyrna, von Afrika, Portugal, Spa-

nien, Dänemark, Holland, sogar Deutschland (besonders

Berlin) mit italienischen Sängern zweiten, drillen und
auch vierten Ranges, in Ermangelung der Besseren.

Einige nennen das moderne üpcrniaduslrie, Andere
meinen, es sei eine Opernseuche. Was die Industrie an-

belangt, io gewinnt eigentlich nur der Sensal dabei. Die

gar bald absolvirlen Virluosi sind zwar auf einige Zeil

gut oder minder gut versorgt; allein für's Erste überei-

len sie ihre Studienzeil und bringen es nie zur gehöri-

gen Ausbildung ihrer Kunst , weil sie die heulige Oper,

der die stärkste Brust iu Kurzem unterliegen muss, schnell

zu Invaliden macht. Die in dieser, in der Musikgeschichte

unerhörten Dampfinduslrie verwickelten Maestri boldigen

dabei mit ihren gräuelgelrankten Opernbüchern den Faxen

der neueren Zeil. Kränkliche Sentimentalität, Wimmern,
Winseln, Ziehen und Zerren der Melodie, eine alle Hohl-

beil, Scbülerhaftigkeit , Leere nnd Langeweile bemän-

telnde Artilleriemusik, haben den Geschmack an der Oper

völlig irre geleitet, so dass die heutige Generation fast

zu glauben anfängt, es müsse Alles so klingen, wie ihr

vorgegurgelt und vorgetrommelt wird.

Keine Regel ohne Ausnahme! aber die beulige Mu-
sik ist im Allgemeinen uud die Oper insbesondere eine

wahre Krankheit, eine Seuche, was schon zum Tbeil aus

dem vorhergesaglen , buchstäblich wahren Grassiren nnd

entnervenden Einflüsse der beutigen italienischen Oper zu
ersehen ist. Man muss aber, um die Quellen des llebels

ausßndig zu machen, um mehr als dreissig Jahre zurück-

gehen. Ich bitte die Leser zum Voraus, mich ja nicht

falsch zu verstehen, und mir kein Crimen laesae maje-

statis auf den Nacken zu werfen, wenn ich behaupte:

Beethoven und Rossini sind — ohne ihre Schuld — am
beutigen Verfalle der Musik Schuld. leb habe Beelboven's

Umgang mehrere Jahre bis 1810 in Wien gepflogen, den

Proben und Aufführungen seiner grossen Schöpfungen bei-

gewohnt; aber ohne hier zwischen ihm, Haydo nnd Mo-
zart, die er doch in den meisten seiuer früheren Com-
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Positionen zum Matter genommen, einen eigentlichen Ver- !

gleich anstellen zu wollen, darf nur mm Gesagten so
'

viel ganz kurz bemerkt werden.
Kein wahrer Musikkenner wird wohl behaupten, da*ss

Haydn in seinen Symphonicen und Quartetten an Beicb-

ibum, Genialität, Kühnheit der Erfindung, Melodieenfluss,

kunstvoller nnd contrapuucliscber Bearbeitung, Wirksam-
keit der Harmonie, Rhythmik, Schönheit der Verhältnisse,

weder von Mozart noch von Beethoven übertroffen wor-
den ist. Beide Letztere haben blos zuweilen eine gross-

artigere Conceplion und Ausführung, Beethoven noch ins- I

besondere das Bizarre voraus. Vater Haydn steht dem-
nach in der Instrumentalmusik stets oben an; Mozart
steht als einziges Universalgenie, Beethoven überbaapl

als musikalischer Biese da. Alle Drei beurkunden indes-

sen eine ganz verschiedene Characleristik. Haydn = kind-

liches Gemütb, beilere Laune, süsse Wehmulb, ruhige

Würde, lieblicher Ernst. Mozart — sentimental, Tiefe

der Geisterwelt, Ahnung des Unendlichen, himmlisch,

göttlich. Beethoven = Bewegung, Massen, das Kolossale,

ein immer stärker werdendes Verschmähen der angenom-
menen Formen, und dadurch in Bizarrerien ausartend.

Sein leidendes Gehörorgan, die dadurch öfters entstan-

dene Misslaune und gewisse Unruhe in seinem ganzen
Wesen ") ; die an Grossthaten so reiche und lärmende !

Zeitepoche der ersten zwei Jahrzebenle des jetzigen Jahr-
j

hunderte, in welchen er seine Hauplrouposilionen schuf,
]

hatten wohl auf seine Schreibart einen mächtigen Einfluss.

Natürlicher Weise sagen Bewegung und Massen der
j

nervösen Generalion dieses Jahrhunderls am Meisten zu;
das bat anfänglich der schlaue Bossini am Ersten einge- i

aeben, und beide zur italienischen Oper benutzt (mit sei-

ner ihm eigenen Weisbeil sagte er mir vor vielen Jah-

ren: in der Oper muss man die Zuhörer nicht einschla-

fen lassen). So bat denn die neuere Musik, mit weni-

gen Ausnahmen, ganz und gar jenen Cbaracter angenom-
men; man ignorirl Haydn's nnd Mozart's Ciassik, und
Beethoven muss selbst für Schmierereien zum Deckman-
tel dienen; es isl ja unendlich viel leichler, mit einem

gewissen Raptus vernachlässigter Form, als commensura-
bei, mit besonnenem, vollendetem Geiste zu eomponiren.

;

Wie himmelweit stehen aber die heuligen Bcelhoveoia-

ner von ihrem Vorbilde ab!
Ganz Antipod unseres unnachahmlichen deutschen

Riesen ist Rossini, der Allernacbabmlicbste. Seit seinem
Auftreten auf der melodramatischen Bühne hat er über

hundert Affen erzeugt, die sich's recht bequem machten,

Opern a La Rossini zu schreiben; ihre süsslich fade und

entnervte, mitunter, der herrschenden Tragedia Urica we-
gen, kränklich weinerliche Melodik geht stets crescendo

mit den Stimmen • und Orcbestermassen in paralleler Rich-

tung; aus dem harmonischen Labyrinthe der beuligen Fran-

zosen, die sich Beelhoven'schc Anbeter zu sein rühmen,
entlehnen sie das Gewürz, woraus die Tagesollapolrida

*) Steil speiste ich gaax alleio mit ihm aa einem Tita» io ei-

nem Gasthofe xu Wien. Noch bevor maa die Suppe auftrug,

wurde er nachdenkend, darauf unrahij;, aed warf Messer,
Gabel, LSffel rechts aad link* vor sieh bin. Alf meine Frage,
Wae des bedeute? laeble er halb weinerlich, xnd hmserle 1-oJ-

nee Verdraai, daas maa doch auf dieser Weh csaea müsse.

aua faden , weinerlichen , betäubenden musikalischen In-

gredienzien aufgetischt wird. Und sind nichtjso manche
Hyperbravourerzeugnisse unserer diesjährigen Pianoforte-

heroco ganz dasselbe? .... Ach Himmel, werden auch der-

gleichen meist anf Bouquels der modernen italienischen

Openiflora basirte Claviercomposilionen auf einem eisen-

starken acbtoclavigen Pianoforle vorgetragen, wie kalt

lassen sie doch! — Herz und Geist haben jetzt in der

Musik dem Erstaunen Platz gemacht, die Compositum ist

der Ausführung als höchstem Ziele gewichen, das Ganze
ein Handwerk, und die göttliche Tonkuost geopfert wor-
den. Glücklich die Mehrzahl, die sich dabei gütlich tbut,

aber himmelweit glücklieber die in die Geheimnisse unse-

rer unsterblichen Tonmeister eingeweihte Minderzahl. Baste!

Der Gegenstand, hier ernsthaft verfolgt nnd auseinanderge-

setzt, könnte zuletzt in's Buffo geralben. - Jedenfalls bat

er ein Gutes hervorgebracht : Die jetzt beglückten Virluosi

denken auch an die Armen, nnd der eigentliche Stifter

dieses wohllhäligen Virtuosensinnes ist unstreitig Liszt.

Mach Vorausscbickung dieser flüchtigen Bemerkungen
meint Schreiber dieses, dass nur in einer Bückkehr zu
Haydn und Mozart, den Schöpfern der Instrumentalmusik

und der Oper, noch Heil zu suchen und die dabei etwa
dem nervösen Zeitalter und der Mode zuzugestehenden

Modifikationen ja bedächtig zu erwägen seien. Wer hat

wohl Tizian und Bafael übertroflen? Gibt es etwa* mehr,

als höchste Vollkommenheit? —
(Fortielianj folg-t.)

Leipzig, den 15. November 1844. Sonntag, den 10.

d. M., gab der berühmte Violinvirtuos Herr H. W'. Ernst
aus Paris eine musikalische Morgenunterbaltung im Saale

des Gewandhauses. Er spielte darin mit den Herren Con-
eerlmeisler David, Gade und Grabau das Bdur- Quar-

telt von Haydn und das E m oll- Quartett von Beethoven

(Of. 59); allein: den Erlkönig von Fr. Schubert, von
ihm für die Violine übertragen; mit Begleitung des Pia-

nororte (Herr C. Reinicke): Feoillet d'Album von St.

Heller, und die bekannte „Elegie« von seiner eigenen

Compositum, und endlich mit Quinleltbeglettung : Andante
und Carneval von Venedig. —

Herr Ernst geniesst einen weit verbreiteten, wohl-

begründeten Ruf als einer der vorzüglichsten jetzt leben-

den Violinspieler, und man hat allerwirte, wo musikali-

sche Bildung herrscht und die gefeierten Virtuosen zu
ihren Produclionen Veranlassung finden, Gelegenbett ge-

habt, seine vortrefflichen Leistungen zu bewundern, so

das« es überflüssig erscheint, seine oft gerühmten Vor-

züge hier noch des Weiteren zu erörtern. Es genügt da-

her gewiss, in's Gedicbtniss der Leser zurückzurufen,

dass dieser Künstler sieb namentlich durch einen unge-

mein gefühlvollen Ton, der sich in der Höbe oft in wun-
derbarer, wohl noch von keinem Anderen erreichter Weise
zu einem wahrhaften Jobel zu steigern vermag, durch

eine fast unglaublich leichte Ueberwindung der grösslen

technischen Schwierigkeiten, und durch eine grosse Ele-

ganz und Bravour des Vortrags auszeichnet. Wir haben

es hier zunächst mit seinem Auftreten in der erwähnten
Matinee zu ihun, und müssen in Bezug hierauf, ohne Be-

fürchtung, mit dem so eben im Allgemeinen ausgespro-
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ebenen Lobe in Conflict xu geraihen, doch offen geste-

hen, dass uns der Vortrag der beiden genannten Qaar-

tells nicht , so angesprochen bat, alt wir erwartet ballen.

Einen Theil der Schuld hieran mag allerdings , wie wir

nicht verkennen, du Local tragen, in welchem das Con-

cert Statt fand ; denn der grosse Raum unseres Gewand-
baussaales ist unbedingt nicht gunstig für die ihn nicht

hinreichend füllende Quarlcltmusik , welche im Zimmer,
überhaupt aber in einem kleineren Locale, eine schönere

und vollständigere Wirkung erreicht. Aber auch dies ab-

gerechnet, vermisslen wir hier und da an dem Concert-

geber das breite gesangvoiie Hervortreten seines Instru-

ments. In Quartetten soll zwar die erste Geige keines-

wegea eine Princinalstimme , ein Soloinslrument sein,

aber wir hallen sie dennoch für hauptsächlich maass-

ond tonangebend und für berufen, den Characler des

Musikstückes auszuprägen. Dabei ist noch hinzuzufügen,

dass die drei anderen Instrumente durchaus zart und

discret behandelt wurden und daher unsere obige Bemer-

kung nicht etwa das Vermissen einer verbällnissmistigen

Steigerung aussprechen soll. Es war auch wohl mehr der

grössere Ausdruck des geistigen Erfassens der Composi-

tum, der uns als zum Ideal eines Quarteltspielers gehörig

vorschwebte, und den wir deutlicher zu erkennen ge-

wünscht hätten, als das extensive Gellendmar-ben der

Rolle, welche die erste Violine im Slreichqoarlelt zu über*

nehmen bat. Und in Bezug hierauf ist die schon oft ge-

machte Wahrnehmung noch unwiderlegt geblieben, dass

nämlich gerade die anerkannt grösslen Violinvirtuosen

nicht immer auch die ausgezeichnetsten Quartellspieler sind.

Die Gründe dazu sind leicht zu finden und schon zu oft

erörtert worden, als dass eine Wiederholung derselben

hier angemessen sein könnte. Genug, dass Herr Ernst
auch in beiden Quartetten einen schönen Ton, eine grosse

Virtuosität und eine genaue Bekanntschaft mit den weni-

ger blendenden Werken unserer grossen dentschen Mei-

ster erfreulich bewies. —
DieUeberlragung des Sckubert'schea ,, Erlkönigs" für

die Violine ist und bleibt jedenfalls ein sehr gewagtes Unter-

nehmen. Die durchgehende, an sich schwierige Begleitung,

darüber die die verschiedensten Affecle ausdrückende Sing-

stimme, dies Alles auf ein Instrument zusammenzudrängen,
welches seiner Natur nach eiue Vollstitnmigkeit nnd ein sepa-

rates Hervortreten einzelner und doch zugleich erklingender

Figuren ausscbliesst, — das kann nnr auf eine Weise
geschehen, durch welche der Composition sowohl, als der

Violine Gewalt aagelhan wird. Herr Ernst besiegte die

grossen Schwierigkeiten dieses Arrangements mit einer

Fertigkeit , in der ihm kein ebenbürtiger Virtuos gleich-

zukommen im Stande sein wird; aber einen wahrhaften

ästhetischen Genuas konnte er trotzdem damit dem Hörer

nicht gewähren. Man gelangt über den Anstrengungen,

die der Vortrag dieses Stücks von dem Ausführenden er-

fordert, und die sieb vor dem Publicum nicht verbergen

lassen , nicht znr Ruhe , nnd als Resultat bleibt endlich

nichts, als die Bewunderung über den relativen Grad der

Vollendung, mit der das Unmögliche möglich gemacht

wird. Allein diese Bewunderung bat sich, wie gesagt,

der CoDcertgeber in reichem und verdientem Maasse er-

worben. — Die gelungenste und dankbarste Nummer des

ConcerU war unstreitig die , .Elegie," welche Herr Knut
mit einer Tiefe des Gefühls vortrug, wie sie in solchen

Stücken eben nur ihm eigen ist. Und der Carneval von
Venedig, diese originelle Burleske, voll der komischsten

nnd naivsten Züge, verfehlte auch diesmal nicht den Ef-

fect der grösslen Befriedigung auf die Zuhörer. Dass jede

einzelne Leistung des Künstlers stürmischen Applaus er-

hielt, bedarf wohl kaum einer Erwähnung, da ein sol-

cher demselben wohl nirgends fehlen wird, wo man Vir-

tuosität zu schätzen weiss. — Herr Widemann (Mitglied

unseres Stadtlheaters) sang zwischen den .Solovorträgen

des Concertgebers ein Lied von Curschmann und die Ro-

manze des Guido aus der Oper Guido und Ginevra von

; Halevy uud fand verdiente Anerkennung. —
Sechstes Abonnemenlconcert

,
Donnerstag, den 14.

'. November.— Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz" von

;

C. M. v. Webtr. — Scene und Arie ans Titus von Mozart,
gesungen von Mad. Mortier de Fontaine. — Violinconcerl

j

in Form einer Gesangscene von L. Spohr, vorgetragen von

|

Herrn ff. IV. Ernst. — Recilativ und Arie aus Semiramis
von Rossini, gesungen von Mad. Mortier de Fontaine. —
Introduction und Variationen über ein Thema aus La Slra-

niera von Bellini, componirt uud vorgetragen von Herrn ff.

tV. Ernst. — Sinfonia eroica von L. v. Beethoren. —
Die hohe Vollendung, mit welcher unser Orchester

:
unter anderen die fVeber'sehen Opernouvcrluren aus-

, fuhrt, ist bereits in diesen Blättern oft gerühmt worden

;

: deshalb wird es genügen, zu bemerken , dass auch dies-

mal die Ouvertüre zum Freischütz mit grosser Sicher-

heit nnd Rundung, wahrhaft schön vorgetragen wurde.
Ueber die Leistungen der Mad. Mortier de Fontaine

haben wir uns schon in unserem Berichte über das dritte

Abonnemenlconcert d. J. ausgesprochen, nnd haben es

jetzt bestätigt gefunden, dass die Gesangmitlei dieser Sän-

gerin, obgleich eine Verschiedenheit nicht nur der Stärke

ihrer Stimme, sondern auch des Tones selbst nnd seines

!
Gharacters wahrzunehmen ist, dennoch, besonders in der

mittleren Region, sehr schätzenswerth sind. Würde Mad.

Mortier. wie wir bereits früher bemerkten, ihre Stimme
, in der Tiefe natürlicher klingen lassen und nicht mit ei-

l

ner gewissen Manier so an den Gaumen drücken , dass

, sie fast über das weibliche Organ hinausgeht, so würde
die erwähnte Ungleichheit derselben bei Weitem weniger
auffallen und überhaupt der ganze Gesang nicht unbeträcht-

lich gewinnen. Uebrigens zeichnete sich die Sängerin durh

edlen Vortrag und grosse Gewandtheit rühmlich aus.

Das Spohr'sche Concert in Form einer Gesangscene

ist ein anerkannt gediegenes und herrliches Werk, gleich

dankbar für den Spieler, wie interessant für den Zuhö-

rer; das Erslere, weil es in srbönen Motiven und glin-

;
zenden Bravourstellen dem Vortragenden manuichfaltigc

Gelegenheit zu Entwickelung eines getragenen Tones nnd

zu Entfaltung seiner Virtuosität gibt und durch die dra-

matische Behandlung des Stoffes eine seltene Scala der

Affecle bietet; das Andere, weil des Hörers Theiloahme

durch die meisterhafte Abrundting der Harmonieen uad

Modulationen, wie durch die niemals über die Natur der

Geige hinausgehenden Schwierigkeilen ungestört im ra-

higen Genüsse des Dargebotenen bleibt, und durch die

abwechselnde Steigerung des musikalischen Ausdrucks stets
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neu angeregt wird. Herr Ernst hat durch die höchst ge-

lungene Ausführung dieses schönen ConcerU io der Tbat

den Ruhm eines vollendeten Meislers auf seinem Instru-

mente abermals bewährt ; mit sellener Beharrlichkeit hielt

er dessen hier zunächst vorlirgenden Zweck, die mensch-

liche Stimme nachzuahmen, fest und überschritt nirgends

die Grenzen des soliden, classischen Geschmacks, der in

dem ganzen Stücke, neben allen brillanten Seilen des-

selben, immer vorherrscht. Nicht alle Virtuosen der neue-

ren Zeit haben den Sinn Tür solch' edle Musik, oder sie

versleben es nicht, ihn zu zeigen, oder endlich sie las-

sen sich uur zu leicht verführen, durch moderne Auffas-

sung und Reproduclion den Tbeil des Publicums, der blos

die Bravour des Execulirenden anstaunt, für sich zu ge-

winnen. Dm so mehr verdient Herrn Emtft gemessener,
wahrhaft schöner Vortrag eine ehrende Anerkennung. In

seinem zweiten Solo (das Programm bezeichnete dasselbe

als eine Inlroduclioo, Caprice und Finale über ein Thema
|
aus den Puritanern, es waren aber Variationen über ein

Thema aus der Slraniera, wenn Referent nicht irrt) hatte

Herr Ernst Gelegenheit, seine slupende Fertigkeit zu
zeigen, die das Publicum zu einem lange niebt enden-
den Applaus binriss.

Die mächtige Sinfonia eroica führte das Orchester

unter der tüchligen Leitung des Herrn N. W. Gade,
der immer mehr und mehr seinen unverkennbaren
zum Dirigeolen an den Tag Irgt, vortrefflich aus.

L. R.
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Töcbterlein. 3) Holde» Madehen von Alben. 6) Ständchen: In
dem Himmel rubt die Erde. Prei* 80 Sgr.

Schneider, Jiil., De* Frevel* Sübnung. „Nock weilen kril'gc

Engel." Gedickt von Kl6den. Für eine tiefe Stimme. Pr. 10 Sgr.

Taubert, Will*., Schlaaierlied von A. Kopiich. „Lern a Zo-
laberg da leul a Land karum." Prei» 7i Sgr.

Triluana, H., L*«bbnndou»ta (Die HoffnDng»lo*e)i Still and
kcimliek naht die Liebe, für Alt, mit ttal. n. denUcbem Teile.
Prei* 7* Sgr.

Wichmann. H., Op. 5. Seck* Lieder. I) Vergiaameinnicht

»

E* blüht ein »choneb Blümirin. - 2) Hüllelein »lill u,,d klrio.-
S) Zu einem Kinde: Du biet wie eine Blume. — 4) Der Kukuk.
Ich hör' eine wanderliebe Stimm'. — 3) Der Streu** .

~

den ich gepflückt. 0) De* Knaben Berglied: leb bin vom ]

der Hlrteaknab. Prei. 17* Sgr.

Bei Artarla 4V Comp, in Wien itt mit Eigealhura»-

reebt ««MX neu eraebienen und au haben i

Brelhovra, Ix Tarn, Derutütk-Ckur ao» dem nngedruekten
Singtpielc „ Dir Jtwarn von slthen," Iii

~

rangirt vom Cmrl Cimtg. 50 Kr. C.-M.
d» d? für 4 Hände. 43 Kr. C.-M.

* AI* einsige rechtmaarige Betitser de* von weil. Ludwig vom
/frtthevrn binterla*»enen Manuirri/its der noch nngedruekten Stücke
au* den Singaptelen : „Dit Ruinen von si&rn " und Miuig Sit-

fihan," benachrichtigen wir auglfieh ««mmlliche deutsche Coucert-

bircetionen und Muaik - Anfallen u. (. w. , da** die betreffenden

ifurrn, ganx oder tbrilweiae nur wn uns zu beziehen »iad.

Wien , den 13. Oclober 1844.
No. II«.

Bei C. A. Hlesnna in Leipzig aind enebieaen :

tfllaMSja, Aatkr» 43 leichte Solt'rggi für Sopran»timmc. Neu
bearbeitet und mit Begleitung de* Pianoforte herantgegeben voa
C. »F. Ttitkntr, 4 Urne, a 1 Tblr.

84 leichte Solfeggi für eiae Albtinme nmgearbeitel und mit

8 Hefte, a 1 Thlr.

Tcachner, C W., 18 Solfeggi für Sopran, tbeil* compa
nirt, tbeil* bearbeitet mit Piinoforirbegl. 2 Helle, a 1 Tblr.

Simmtliebe Salfrggi find bereit* mit

und Kütten beim Unterricht angewendet und in

uuerardentliehen
in Ltiftug eing
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ia Leipiig.

B>U Vei-Mar, «f., Op. 19. Pente« fugiltre

Op. »0. Reren*. Moreeaa de S.lou p
Klaner, C, Op. 10. Sccoc und Arte Kr du
Hura mit Orcbetter. 1 Tblr. 10 Ngr.

Op. 10. Dletelbe ail Pianoforte. 10 Ngr.

EranMt, Op. 18. Lc Caraeral de Venia«. Variation* burletque»

tat la CaaaoaeUa: „Cam Nibm taia" paar Vtolon o»ec Qbo-
taor et Contrebaaae ob Piano. 1 Tblr. 8 Ngr.
— — Op. 18. Le a£ae paar Violoa aree Piaaa. 93 Ngr.

Op. 18. Le aerne erränge paar Plana a 4 mala*. 1 TU».
I» ecnl. 98 Ngr.

* Orcbetter in Craoll. Parti-

Tblr. 18 Ng».

— — Op. Irl. LiC acae arriD|;r pan

Cude, Op. 8. Ente Srapboaie fni

lur gL-bunden 8 Thlr. Stimmen 6
— — Op. 8. Dieielba fir Pianofort

tet. 8 Tblr. 8 Ngr.

HtVm, H., Op. »0. De» Sluferksmpf, ade» CurlAtc and wabr-

baRe Beichreibuag, wie der careaveate andenooch gotlrrr|;r««en«

Ritter Cm*», dureb den aalra reaia Gott ici bei naa. in Saufen

überwunden nnd auf die Letzt geholt worden. Eine icb6ae troat-

liehe HUtoria, allen gollfurebti|;eu Getellen aad Junggetelleu in

Trott und Unterriebt , allen boten . unzüchtigea
,

halwtarrigea

Sealera aar Bcneruni; gehalten nn<i allen Chriiteumen«cben fast

a&Ulieb nod hurawcilig an boren, ia rergnüglicken Reimen ge-

»chrirhen dareb Or. Amgutt Ebtrkanl SckrnUt, ail weltlicher

Mmic. »o« //um Hoitn. 18 Ngr.

Iilafclla, Op. 46. Paatairie aar n Theene de l'Opera , Lneia di

Leaacraoor, de DanüenV, Morceaa de Conccrt et de Salon paar
Vialaa icnl. 10 ftgr.

nrndrUiohn Barthwldj-, F., Op. 40. Duett Na. 3
an« dca 98. Ptalm, tu» awei Sopran - Stimmen mit Pitnoforle

(„Denn in leine» Hand")- 10 Ngr.

Op. 88. Muaik aar Antigene de« Sopbokle« nacb Dünnest
Uebcn-ttung, für Pianoforte in 4 Händen eingerichtet. S Tblr.

93 Ngr.
Op. 38 Sonate für Pia.oforte nod Violooeella (No. 9) «Tbl».

10 Ngr. (Die Vieloneelltliae apart 18 Ngr.)

Dinrlbe Seaate für Piaaoforte nnd Vialiae ringericblet Tan
F. DaW-t. 9 Thtr. 10 Ngr. (Die Viatinttimme apart 18 Ngr.)

Op. 00. Die erate Walpurgi.nncht, Ball.de tob Cara« für

Chor und Orcbetter. Partilar gebunden 7 Tblr. 18 Ngr. Orchetter-

atiaaen7Tblr. Singttiaaen 9 Tblr. 18 Ngr. Clarierauang 4 Tblr.

Op. OS. Seck* sweittioimigc Lieder (fir awei Sopraatlia-

aen) ait Pianoforte. 1 Tblr. 8 Ngr.

lHoMChole«, I., Op. 107. Tägliche Stadien aber die barao-
nitirten Scalen aar Ucbuog ia den rrr.cbirdrn«trn Khvthaen.
Ein Crclu» ron ttS rierbandigeu Characterttucken in allra Dur-
and Molltonarten mit rollsUmliycm Finkenau, zur Unterhaltung

far Lebrer «ad Urnende. Heft 1. 9. a 9 Tblr.

Op. 108. Deut Fantaiaict brillante* »ur de» Air» farorit de
l'Opera: „La Bobemieoae ,'• de Äol/e, poar Piano. Heft 1.

80 Ngr. Heft 9. »8 Ngr.

Rietz, Op. 9. Paataiaie poar Violoncellc aree Orcbetlre. 9 Tblr.

18 Ngr. , arec Piano. 1 Tbl». 10 Ng».

Op. 13. Sjmphoaie für Orcbetler fal Gaoll. 7 Tbl».

Op. 13. Dietelbe arraagirt Tor Piaaoforle 10 vier Händen
vom Compoiiiateo.

Op. 18. Neun Liede» für eine Singttiaar mit Pfte. 98 Ngr.

Op. 16 Concerto paar Vialaacellc avec Orcbeatre 3 Tblr.,

aree Piano 1 Tblr. 90 Ngr.

ften.reln.ser, Op. 7. Six Kj;lor;iiri p. Piano Call. 1. 9. i 90 Ngr.
— — Op. lt. Troit Picea» earacleri.tu|oet poar Piano. 1t\ Ngr.
— — Op. 13. Sehntueht nacb dca Vaterlaade, ton MünzUff, für

eine Biiiilimme mit Piaaoforte. 10 Ngr.
— — Op. 19. Drei Geaänge »oa ff. Umff fir eine Baantimme

ail Pianoforte. 18 Ngr.
Warte I. l'hertM, SeoTeair» det Hagvenott. Fantaitie pour

WHImer^V 99. Norditeke NatianaUieder ait freier Be-

de» OriBin.lmelodieen für Piunoforlr übertragen. No. 1.

N.tinaelmelodic.

auUnng der Uriginalmelodiren für Pian

Flieg. Vogel Birg (Uaniaeb). No. 9. I

No. 3. Norwcßi«ebrr F«eberge»aag No. 4. Die
(Sebwaditch). No. 8. Norwegiacbe. Bauerollrd. k 18 Ngr.

l eber den Ball der ttelce aad anderer Sailenlnttm-

aeale. Zna Gebraucbe far Knnaler, Dilettanten nnd In.lrvaea

teaaacber. Nack eiaea la der Aendeaie dea Seieaeea in Pari.

»ob 6'av«rt ßcbalteotn Vortrage in'. DeuUche übertragen. IS Ngr

Eioladung xar Sabscription anf ein Choralbnch.

Zu ^aa^aMom d. J. ertebeiat roa dea Unte»netennotca da»

Werk.

Choral - Melodieen
zum Gesangbuch für den evan^eU Gottesdienst.
vier$timmig bearbeitet und ausserdem mit einem *wei'

ten bezifferten Baste versehen.
FAr Hlrehe, »ehatle und Hau».

Ba tat da» eioiige aller bitber rrtebieaenen Cboralbücbrr,
weichet jedea Choral ttoeiMutl baraoniiirt bringt, and der Verfai-

»er glaubt durrb fiie.c Brbaodlunguirt auf rini|;ra Daak aller

Freunde itt Kircben^ruage» , iatketandei« aacb der Gmrralb**i
rpitUr rechnen an dürfen. Da» Werk , 139 Melodleea enthaltend

and circa 130 Seileo tlarh, ertcheint «owoer lidtoffrmpkät nnd »ra-

rkirt, aaf weütra, ttkr «ternea Matekinmpafiier, iu de» Subserin-
tion<preite roa nnr Elneam Thaler, wofür Bach aieaalt ein

Choralhuch gekauft worden itt. Mit dea Ertcbciaeo dea Werbet
wird der Prcit na dat Doyytltt erhiht. Bettellnagea aSge aaa
eotwedrr ia portofreie». Briefen direel aa dea uateneichaetea Ver-
fa.ur odrr durch die GerWdVbc Bocbhandlaui; in l)in»i B naebca.

1844.
F. W. Markull,
1 der St. M«ien Oberptarrkireh«

V,. dea k. k. Capellaeitlcr (jelst in Berlin)

belle» und für Icriehieaea »or Karxea für Orcheiter undfür Pinna (4 4— 10 Gg»
die mit «//ormrtiMfem Beifall aufgcaoaaenen 7ä.te.
lUftfAclt^nlrft til tf,*r* t* • Souvenir* Ptolkn

t

C'nlharliien-Polklk, tr«oarüeft»r Mar«co.
So eben rrachica der Walarr:

Ein StrAliaaehen für Orchetler I »Tblr. , für Piano 18| Sgr
Obige» Slräu«»chen machte ia Berlin Furore; bei der Auffüb

ruag »lela da Capo-Raf; die Critik boch»t gün.tig. Herr Rrllstmk

tagte in der Vou'acbea Zeiluag roa 98. Oclobcr d. J.

:

jVua Strntutcken t Walter roo ^oA. Guao'f, itt eia »o hak«
tehet, anmiitbigrt , alt ata et nur einer hübachea Tunierinn dar-

bieten aag; da* eigcntbuoilicbe Tntmt, flietaende Mrlndirrn ait
«chirfrn rbv tbniKrlu-n l'iinxackun^i-n au tchaflen . bewährte der

l.omponiat auch hier wieder nod erndlele dafür dca Beifall «Mcr

teiner Zuhörer.
Dareb alle toliAe Moaikbandl nagen au haben.
Berlin, NehlealnKer'*cbe Buch- nnd Mu.ibl„ndlua6 .

Da ich da« Kiß-nlbum«recbt meiner TOa Carl Hlmtjrmmn Cur

die deultebe Bühne bearbeiteten Oper Die BrAute >'•
Venedig^' auaterhalb England» gäaalich an die HalWerytrUmt
Vrrimgitinndlung in Stuttgart abgrtrctea habe, to bitte »eh hiermit

die »erebrlicbeo Theaterdireclioaen, welche darauf reBeclirea woll-

ten, »ich aa die benannte Vertag^baadluog uaailUJhar u wea-
dea, too welche» «Oew Teilbuch, Partitur nnd Clarlerauuat;

^ier IVetit za erlangen aind

Fla
welche» ab
einiger Ferlighrii

ein« gute erate Geige i

Seil, wird geturht.•ann tpiel

200 Tbl,
bei

Druck und Verl** von Breitkopf und Hörtel in Leipzig uud unter deren Venntworilichkeii
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27,,e" November. M 48. 1844.

ArtrMfea. — A^knrAint: Di*
Leiptlj. Soaimer*t«gioae in

mujikaliwiie Feier

(FarUcliBDfE.)

KöbIk» v.o PrcMMD io Srfarl. A«i Csisel. Am

R E C F. W 8 I O N.

Chöre zur „Medea" des Euripides, componin von JFiY-

Ae/m Tariert. Op. 57. Ciavierauszug. Berlin, Traot-

weio. Preis 1% Thlr.

Nachdem der Versuch der Berliner Bühne, das In-

teresse am antiken Thealer durch Aufführung der „An-
tigone " des Sopbocles neu zn beleben, geglückt war,

und sogar Frankreich bereits seinen Beifall nicht versagt,

liess sich erwarten, dass man es hei dem eineu Versuche

nicht bewenden lassen werde. Die „Medea" des; Euripi-

des, eines Dichters, welcher der modernen Aoscbauung
schon etwas näher steht, als sein unmittelbarer Vorgän-

ger, folgte. Das tragische Pathos gründet sich hier auf

eine menschliche Leidenschaft, die Eifersucht, den Begrif-

fen der Gegenwart unstreitig zugänglicher, als die Schwe-
sterliebe, welche dort tur Sünde gegen die Götter ver-

leitet. Kindermord ist hier die tragische Schuld, dort war
es die Bestattung der Leiche des Bruders. Medea ist da-

her bereit« langst zur Heldin der Oper wie der Tragö-

die neuerer Dichter gemacht worden, während mit Anli-

fone dieselben jeden Versuch unterlassen mussten. Das

onuelle des antiken Schauspieles ist aber beiden gemein-

sam, und die Musik, an den über der Handlung schwe-

benden Chor gebunden, hat hier wie dort dieselbe Auf-

gabe, welche nur äusserlich verschieden modiBcirt wird,

indem derselbe dort ans Mannern, hier ans Frauen al-

lein besteht.

Leber die Art, wie Mendelssohn die Aufgabe derBehaod-

inng des antiken Chores gelöst bat, ist hinreichend gespro-

chen worden. Dass er an Händel und Gluck sich anleh-

nen werd«, war vorauszusehen, dennoch wurde mau auch

durch «igonthümlicbe Wirkungen, welche er hervorbrachte,

freudig überrascht. Die Wörde des ganseu Gedichtes wurde

durch die Musik in helles Liebt gestellt , die Dichtung

durch diese gehoben , und vieles für moderne Ansiebt

Herbe und schwer tu Geniesseode gewildert und zugäng-

licher gemacht. Sein Nachfolger hatte einen schweren

Staad, insofern bereits nur Vergleichung Stoff da war,

während Mendelssohn den Vortheii des ersten Eindruckes

ist der Weibercbor unstreitig

eist, ein der mionliche. Den-

noch hat „Medea" mit Tauberia Musik auf der Berliner

Udhae — auf einer anderen ist, so viel nns bekannt, das

als Antigone, hervorgebracht; die Gesammtwirkung, wie
Referent aus eigener Erfahrung bestätigen kann, ist gross-

artig und erschütternd , und wenu das unvergleichliche

Spiel einer Schauspielerin, wie die Creliogcr, daran den
grinsten Antheil bat. so ist doch auch der der Taubert-
seben Musik sehr bedeutend und wesentlich. Die Parti-

tur enthält ausser der Ouvertüre, oder richtiger : instru-

mentalen luiroiuetiou, neun Muiiknummere, die nun zum
Nutzen von Privalgesangvereinea , welche, wie bei An-
tigone oft geschehen ist, sieb in Verbindung mit Deck-
malion das Werk vergegenwärtigen wollen, hier im Cla-

vierauszuge vorliegen.

Die Introduclion tritt mit der auch von Cherubiui

in der Medea gebrauchten acht tragischeo Tonart Fmoll,
und zwar mit einer Figur, die im ersten Chore vom Or-
chester festgehalten wird, auf. Ein mildes, aber doch tief

schmerzliches Thema in As, woraus sogleich sieb das

Stück wieder nach Fmoll «nrücksenkt, bildet den Ge-
gensatz. In den ersten Scenen ist vielfach melodramati-

sche Begleitung, obgleich dieeret, um die Stimme des Spre-

chenden nicht zu erdrücken, angebracht. Dies geschieht

durch die ganze Tragödie häutig und ist oft vun grosser

Wirkung. Dass im Alterthume dergleichen exislirt, ist

zwar sehr zu bezweifeln, vielmehr anzunehmen , dass

der Eintritt der Instrumente nur hei dem Chore Statt

gefunden. Nichtsdestoweniger wird der moderne Toukünsl-

ler die Mittel der Gegenwart anwenden dürfen , wie es

ihm zweckmässig scheint, da wir über alles Musikalische

hei den antiken Tragödien uns doch einmal im Finster«

befinden | weder die Gesetze ihrer Harmonie noch ihres

Rhythmus siud mit Sicherheit anzugeben, man bat nur
Vermuthungen. Mithin kann die Aufgabe des Comsouisteu

kein« andere sein, als den Geist des Alierthums im gros-

sen Ganzen sich beseelen zu lassen. Die Mittel, die ihm

zu Gebote stehen, sind ihrer Natur nach andere, als zur

Zeil des Euripides. Diese Voraussetzung soll Keiner igno-

rireu, der eine solche Leistung zu würdigen sich an-

schickt. Besondere Schwierigkeit für die musikalische

Bearbeitung bietet das metrische Verhältnis*, welches die

Ueberaetzung, auf die Principien der Herrmann sehen Me-
trik gestelzt , tbnen verlegt. Der strophische Bau der

neueren Operulexle hat unsere Componisten. sehr ver-

wöhnt i glücklich genug, wenn sie durch fJeiasige Bear-

beitung von Bibelstellen in der Luther'scben Ueberselztug

sieb Selbständigkeit erworben haben , wie dies bei Meu-
der Fall ist, dar in allen

48
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silionen den Schlendrian der modernen Reimerei vermie-

den, und sich an die alte rhythmisch schwungvolle Prosa

gehalten bat. Et ist wohl möglich, <Uss auch die detit-

schen Operndicbter auf den Gedanken kommen werden,

dass sie mit ihren herkömmlichen and abgenutzten Vers-

maassen den Compooisteo nur mangelhaft in die Hände

arbeiten. Die Erfindungskraft derselben wird sieb neu

beleben, wenn freiere Verse, wie sie uns in den antiken

Chören begegnen , ihnen dargeboten werden. Auch Tau-

berl's ,,Medea" enthalt, den Beweis, dass sinngemässe De-

clamation der antiken Verse beachtet werden kann, ohne

dass darüber der für das musikalische Ohr erforderliche

Abscbluss, die Abrnndnng tur selbständigen musikalischen

Form, mit einem Worte die Natur des Musikstückes ver-

nachlässigt zn werden braucht Zu diesem Ende bat er

verschiedene Wege eingeschlagen. Wo es geschehen

konnte, bat er die Form des Chores, wie sie in der Oper

üblich ist, benutzt, den melodischen Fluss festgehalten,

z. B. in dem etwas sentimentalen No. 3: ,,Wenn Liebe

sich über das Ziel verirrte." Oefter aber bat er den Chor

mehr mit musikalischen Phrasen, die sich dein Becilative

nähern, auch häufig im Unisono beschäftigt, und legt in

die dann dazwischen greifenden instrumentalen Sätze den

Hauptgedanken und dessen harmonische Enlwirkelung.

Oefters wird reines Melodram daraus. Eine merkwürdige
Verbindung dieser verschiedenen Elemente findet sich in

No. 7, worin die Aufgabe des Componistrn durch viele

kalte verständige Betrachtungen des Textes sehr erschwert

wurde. Der Chor stellt eine Disputation an über die Vor-

züge des ehelichen und des ehelosen Lebens. fm die

Gegensatze bervorsaheben, ist die Rede melodramatisch,

die Gegenrede recitalivisch behandelt worden. Dass tie-

fer Ernst, schmerzvoller Ausdruck durch das ganze Werk
vorwallen müsse, lag im Stoffe; für tröstliche Melodie

ist wenig Gelegenheit, und diese, wo irgend möglieb, be-

nutzt, z. B. in dem recht frischen Chore des Abschiedes

No. 4, worin die helle Tonart Cdur glücklich gewählt
ist Tief ergreifend, von ächt tragischem Pathos ist die

Cborscene ho. 8, welche in die tragische Cslaslrophe

selbst eingreift und schon deshalb den Componisten auf-

forderte, seine Kraft hier zu concentriren. Das Talent
desselben bewährt sich hier in der Steigerang des Aus-
druckes bis zu dem erschauernden Worte: ,,Du bist Ei-

sen." Der Schlusscbor No. 9 bat natürlich einen reli-

giösen, an den christlichen Cultus erinnernden Cbaracter

bekommen, wobei von eigentümlicher Wirkong ist, dass

die üingstiroroen auf der Quinte scbliessen, das Orchester

aber den Scbluss auf dem Grundlone in plagaliacber Wen-
dung übernimmt. — Wenn man die einmal gestellte Auf-

gabe richtig erwägt, wobei namentlich der sehr schlimme
Mangel der Bässe in den .Singst immen in Betracht kommt,
so bat der Componisl sehr Anerkennungswürdigea gelei-

stet. Mit völliger Bewahrung aller künstlerischen Freiheit

ist ein unseren Gefühlen und Ansiebten fremdartiges Ge-
dieht, dem wir uns also mit einer gewissen Sehen nä-

hern, musikalisch zn bebandeln, unmöglich. Was auf die-

sem Gebiete geschieht, kann immer nur als Versuch be-

trachtet werden, dessen Erfolg, dessen Wirkung anf un-
ser Kunstleben erst abzuwarten ist. Dass die Aufmerk-
samkeit auf das antike Sebauspiel , selbst auf die rnntb-

maassliehe Stellung, welehe die Musik zur Handlung ein-

genommen haben mag, auch für die Geschichte des mu-

sikalischen Drama's unserer Tage Einflnss haben and

gegen eine gewisse Verweichlichung vorteilhaft wirken

könne, davon sind wir überzeugt. Nur soll man nicht

zu zeitig von Erfolgen und Triumphen sprechen, über

welche sich Einer gerade um so eher läuschen kann, je

j

höher seine wissenschaftliche Bildung, seine Pietät für die

I

Vergangenheit ist. Was existirt bat, kehrt auch in der

Kunstgeschichte niemals wieder, wie es war, aber es

kann allerdings durch die Werke einer vergangenen

Epoche gleichsam die Befruchtung einer späteren Statt

finden. 4. K.

Nachrichten.

Die musikalische Feier des Geburtsfestes des

Königs von Preussen am 14. und Iii. Oeto-

ber in Erfurt.

Der patriotische Sinn der uralten Erfordia und ihrer

musikeifrigen Bewohner bewährte sich auch diesmal bei

der Geburtstagsfeier des allgeliebten Königs in gewohn-

ter rühmlicher Weise. Das Feslconeert des bei dieser

Gelegenheit zugleich sein 25jäbriges Besteben feiernden

5o//er'schen Vereines fand am Abend des 14. Octobers

im geschmackvoll und mit exotischen Gewächsen ausge-

schmückten Theater Statt und war vorzüglich zahlreich

besucht, so dass es schon eine Slnnde vor Anfang des
' Concerles schwer war, einen guten Platz zu gewinnen.

Es wurde durch einen prachtvollen, grossartigen, weit

ausgeführten Feslmarsch für das volle Orchester eröffnet

,

I

welchen Herr Musikdirector Golde, derzeitiger Dirigent

]
des So/ler'scbtn Musikvereins, für diese Gelegenbeil neu

' componirt hatte und der es, reich an schönen Melodieen,
1

geistvollen Modulationen und imposanten Instrumentalef-

I fecten, wohl verdiente, recht bald durch den Druck zn

|

allgemeinster Verbreitung zu gelangen. Er gehört zu den
schönsten nnd grossartigsten Compositionen , die wir in

diesem Fache kennen, wie denn überhaupt Herr Musik-

director Golde sich in diesem Genre einer besonderen

Beliebtheit zu erfreuen hat. Eben so gut gelungen war
ihm die Composition eines von Herrn Divisionsprediger

I
f. Sydow gedichteten Festgesanges. Gedicht und Musik,

gleich IreBich und ansprechend, fanden den wärmsten
Anklang. Die hierauf folgende Ouvertüre von J. J. Mül-
ler, welcher von 1826 bis 1836 Musikdirector des Stf
/er'schen Vereins gewesen war, halten wir, wenn wir
niebt irren, schon einmal 1831 bei Gelegenheit des gros-

sen von Dr. Neue in Halle veranstalteten Erfurt'scben

Musikfestes gehört. Sie ist im Ganten eine tüchtige, im
älteren gediegenen Style gehaltene Arbeit Die darin vor-

kommende Fugenpsrtie ist «ahrhaft ausgezeichnet zu

nennen und den trefflichsten Leistungen in diesem Be-

reiche an die Seite zn stellen. Ein Halleluia von Nie-

tneyer, componirt von L. B. Gebhardt, der in den Jah-

ren 1836 bis 1841 die Concerte des Vereins geleilet

hatte, besebloss, unter eigener Direclion des würdigen
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Veteran*, die erste, reieb ausgestattete Ablbeilung, und
halle sieb besondere in der Scblussfuge eines aufmuntern-
den Beifalles zu erfreuen , wahrend wir in den meisten

Übrigen Parlieeo, bei oft glücklicher ErGnduog der mu-
sikalischen Motive, eine fleissigere Verarbeitung und sorg-

fältigere Ausführung derselben gewünscht bitten. Herr
Musikdirektor Gebhardt ist unstreitig glücklicher im stren-

gen, als in freieren Style, in welchem ihm der sichere

Guss und Kluss weniger zu gelingen scheint. Uebrigens
war es ein sinniger Gedanke, dass man in solcher Weise
bei dieser Jabelfeier des Vereins gleichsam einen Rück-
blick in seine Vergangenheit eröffnet halte, und die freund-

liche, wahrhaft liberale Art, in welcher so Herr Musik-
director Golde seine Vorgänger ehrte, verdient die freu-

digste Anerkennung.
Die zweite Abtheilung des Concerta eröffnete eine

Pest ouverture voo A. B. Marx, die wir, nach der Pause
etwas zu spat an unseren Platz zurückgekehrt, leider nur
tbeil weise hörten, weshalb wir uns auch kein Urtheil

darüber erlauben wollen. Sie schien indess aus zwei ganz

verschiedenartigen Sätzen zu bestehen. Dun Schiusa bil-

dete eine grosse, von Sydow gedichtete, von Golde com-
poDtrte patriotische Feslcantate, deren ausführlichere ße-

nrtheilang wir späterhin geben werden. Hier wollen wir

nur bemerken, dass die geschickt angelegte und durch-

gerührte Dichtung dem Gomponislen volle Gelegenheit

bot, sein schönes reiches Talent zu entfalten. Diese Mu-
sik gereicht in der Thal ihrem Schöpfer, der hier zum
ersten Male mit einem umfangreicheren Vocalwerke her-

vortrat, zu grosser Ehre. Sie ist reich an sehönen, ge-

gefällig ansprechenden Melodieen und gut erfundenen und
geschickt verarbeiteten Motiven. Die Instrument! rung bie-

tet glänzende KITecle ohne den Gesang erdrückende Ueber-

fulluag und zeugt von grosser Gewandtheit im Gebrauche

der Orchestermitlei. Ausgezeichnet gut gelungen ist dem
Componisten, nebst vielem Anderen, vorzüglich der Schluss,

ein herrlicher Doppelchor, in welchem mit einer von dem
Verfasser erfundenen Melodie die bekannte Volksweise

„HeiL dir im Siegeskranz" in höchst wirksamer Weise
zusammentritt. — Dieses in der Hanplsache wohlgelun-

gene, tüchtig ausgeführte (auch die übrigen an diesem

Abende gegebenen Musikslücke gingen übrigens rund und

glatt -weg) in den Soloparlieen gnt, zum Tbeil ausge-

zeichnet vertretene Werk erhielt lebhaften, wohlverdien-

ten Beifall, und dürfte die Anerkennung, welche es in

Erfurt fand, sicherlich auch an anderen Orten gewinnen.

Herr Musikdireetor Golde, ganz unstreitig einer der tüch-

tigsten und talentvollsten Musiker Thüringens, sah übri-

gens sein eifriges, vielseitiges und in der Tbal höchst

fördersames Kunstsireben vor Kurzem unter Anderem auch

dadurch ehrenvoll anerkannt, dass er vom 32. Regimenie,

dessen Musikdireetor er ist, mit einem schön gearbeite-

ten Tactirstabe beschenkt wurde. Dass der 5o//er'scbe

Musikverein unter seiner unermüdlich thaligen, eifrigen,

geschickten and energischen Directioo ungemein an Kraft

und Leben nnd erfreulicher Kunstlbätigkeit gewonnen hat,

muss ein Jeder mit warmer Horbachtung anerkennen,
der, wie Referent, Gelegenheit hatte, die Leistungen jenes

Vereines während einer längeren Reihe von Jahren zu be-

obachten. Bei solcher Tbalizkeil kann es nicht fehlen,

dass dieser Verein immer grosseren Zuwachs gewinnt
und immer beilsamer und kräftiger auf das Gedeihen der
Tonkunst in Thüringens Hauptstadt einwirkt.

Der Soller'scht Verein wurde übrigens von dem jetzi-

gen Oberbaurathe Herrn Softer in Berlin, zuerst in Form
einer Qoarlettgesellschaft, in 's Leben gerufen, an die sieb

neben anderen Musikfreunden einige auch jetzt noch dem
Vorstande des Vereins angehörende Mitglieder anschlös-

sen. Unter der fleissigen Direction des verstorbenen Mu-
sikdirectors J. J. Müller konnte der neugcstiftelc Bund
bereits im Jahre 1820 mit öffentlichen Leistungen her-

vortrelen, und gelangte späterhin unter Leitung der Her-
ren Leibnitz, Blältermann und KcUchau zu immer rei-

|
cherer Wirksamkeit, welche indess im Jahre 1826 durch

Störungen und Zerwürfnisse, auf welche wir hier nicht

naher eingehen können, anf einige Zeit gelähmt wurde.
Durch den Musikdireetor J. J. Müller als Orcbesterdiri-

genten und Herrn Seminarlehrer Back als Gesangvereiiu-
dirigenleu wurde er iudess bald wieder dem drohenden
Verfalle entrückt und allmilig zu immer grösseren Unter-
nehmungen befähigt. Im Jahre 1836 übernahm Herr Mu-
sikdireetor Gebhardt die Directioo, 1841 dirigirie einige

Zeit lang der gegenwärtige Hofmusikus Herr Branden-
burg in Rudolstadt, nach dessen Abgänge Herr Capellmei-

sler Chelard in Weimar einige Concertaufführungen, z. B.

des /YfiWefsehen Alexanderfestes, leitete, bis endlich die

Direction au Herrn Musikdireetor Golde, unter Beihilfe

des Herrn Lehrers Zink, überging und mit so günstigem

Erfolge geführt wurde, dass die Zahl der Mitglieder, die

sich beim Abgauge des Herrn Brandenburg auf 158 be-

lief, gegenwärtig auf 324 gestiegen ist Nächst dem Eifer

des Herrn Dirigenten selbst bat man diese neue erfreu-

liche Blüle unstreitig der beharrlichen Ausdauer des ver-
• ehrlichen Vorstandes zu verdanken, dessen hochachtbare

Mitglieder sich zum Tbeil schon seit mehr als zwanzig
Jahren mit der grösslen Sebslverleugnnng zum Besten des

Publicums jenen zahllosen, oft so leidigen und unange-
nehmen Mühwallungen unterzogen haben, die in der Re-

gel mit solchen Unternehmungen verbunden sind, und
welche in der Tbat nur ein edler hochherziger Eifer für

die schöne Sache der Kunst zu überwinden vermag. Er-

furt und die Umgegend hatte diesem Vereine und seinem

kunslliebenden Vorstande bereits eine lange Reibe ausge-

! zeieboeter Kunstgenüsse zu verdanken, und so können
' wir gewiss auf die herzliche Zustimmung aller Musik-

freunde Thüringens rechnen, wenn wir den Wnnscb aus-

sprechen, dass derselbe gleich kräftig nnd fruchtbringend,

wie seinem ersten, auch seinem zweiten Vierteljahrhon-

i dert entgegenwachsen möge!
Die festliche Aufführung des „Erfurl'schen" Vereins

fand am 15. Oelober früh 9 Uhr in der Kaufmännerkir-

che, unter der Direction des verdienstvollen Musikdiree-

lors Herrn KcUchau Statt. Nach einem für die Feier des

Tages berechneten Choralgesange nach der Melodie : „Ich
bab mein' Sach* Gott beimgeslellt" wurde in sehr wür-
diger Weise und gut vertreten durch Chor- und Solo-

stimmen, so wie durch das Orchester, Spokr't herrliches

Meisterwerk „Das Vater unser" von Mahlmann gege-

I

hen, — eine Compositioo, die uns, so oft wir sie hör-

I tan, stets auf das Tiefste ergriffen nnd mit der innigsten
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Hochachtung gegen ihren verebrungswnrdigen Schöpfer

erfüllt bat, dessen hober Genius und Meisterschaft sich

iu ihr so reich nnd herrlich beurkundet. Schon in diesem

«inen Werk« siebt Spokr, unseres Eracbtens, eben io

gross, eigentümlich nnd herrlich ia seiner Weise da,

wie Haydn, Mozart, Beethoven nnd M. v. Weber in

der ihrigen. Er ist die letzte von den grossen, wahrhaft

hervorragenden und völlig in sieh abgeschlossenen Indi-

viJualilälpn, welche einer ewig denkwürdigen Epoche der

deolschen Musik angehören, nnd es ist in der Tbat ein

niebl geringer Grad von Verkehrtheit und Verblendung

dazu erforderlich, wenn man, wie es neuerdings öfter der

Falt gewesen, neben anderen jüngeren und durchaus nicht

ebenbürtige n Talenten, einen in seiner Art ganz einzig

dastehenden, eine hohe, edle Kunstrichtung in höchster

Vollendung reprasrnlirenden Tondichter ibeils zu verklei-

nern sucht, Ibeils geflissentlich in den Schatten stellt. Es

gereicht wenigstens in unseren Angen dem Erfort'schen

Vereine zum grossen Verdienste, jenes Werk des grossen

unsterblichen Meisters, das, wie es scheint, fast völlig

vergessene, aufs Nene an 's Liebt gezogen zu haben.

Wo man dasselbe noch nicht kennt, möge nun es ja so

bald als möglich zur Aufführung bringen. Man kann sich

von demselben nicht nnr den edelsten, reinsten und nach-

haltigsten Konstgenuss, sondern auch die reichste Belebung

und Erbebung des Gemiilbs versprechen. Dr. K/m.

Cassel, im Oclober 1844. Am 10. September d. J.

trat in der £e/ft»*scbeu Oper,,Romeo und Julie" Friul.

Frieke vom SladUbealer zu Riga als Romeo auf. Der eben

nicht sehr bedeutende Erfolg, welchen dieses erste Debüt

mit sich führte, halte seinen Grand nicht sowohl in der

Mangelhaftigkeit der Darstellung, als in der ungeeigneten

Wahl der Rolle, indem wir daraus deutlich zu entneh-

men vermochten, dass die Singerin, davon abgesehen,

dass sie ihre Stimmmillel gegenwärtig weder richtig, noch

geschickt genug zo verwenden weiss, niebl einmal den
Cbaracter ihrer Stimme so weil erforscht hal, um der-

selben den geeigneten Wirkungskreis anzuweisen. In dem
Tonumfange, innerhalb dessen sich die Partie des Romeo
bewegt, bat die Stimme des Priful. Fricire einen sehr

jungen, fast möchten wir sagen: kindlichen Klang, der

nns zur Erföllnng eines grossen Haunies nicht stark und
gerundet genug erscheint. Diese Mängel der Stimme wür-
den ohne Zweifel in vielen anderen Partieen nicht in den
nämlichen Maasse hervorgetreteo sein, weil — dem Klange

nach zu urt heilen — die Stimme ohne Grund in eine

tiefere Tonlage gesenkt ist, als ibr die Natur angewiesen

hat. Nicht sowohl einem Mangel an Gehör, als vielmehr

der Jugend ihrer Stimme nnd ausserdem der nicht voll-

kommen richtigen Bebandlongsweise derselben dürfen wir
wobl ein mehrmaliges Abweichen der jungen Künstlerin

von der reinen Intonation beimessen, tebrigens war die

Aussprache im Gesang im Ganzen deutlich und die Ton-
verbindung innerhalb des erwähnten geringen Umfangs im

Allgemeinen gut, nnr eine tiefere Auffassung der Rolle

wire zu wünschen gewesen. Weit mehr befriedigten nns

in dieser Einsicht Friul. Bder (Julie) und Herr Derika
(Tybald; , uud zwar vorzugsweise im ersten Aete. Was

die Darstellung der grossen Seene des dritten Acta von

Prial. Eder anlangt, so dürfen wir nicht unerwihnt las-

sen, dass die Sängerin wieder einmal, nach ihrer ge-

wohnten Weise, in ungewöhnlichem Grade oatrirle. Wir
können derartige Uebertreibnngen , welche suniebst ans

einer unwiderstehlichen — ja wir glauben sogar — bis-

weilen unwillkürlichen Neigung zum Beben uud Ueber-

zieben der Tone entstehen, niemals gulbeissen, weil die

oben erwähnten Manieren , wenn sie gleich sehr geeig-

net scheinen, den leicht entzündlichen Enthusiasmus des

Beifall gebenden Parlerrepublicums hervorzurufen , dea-

noeh, in solchem Maasse angewendet, unschön und.so-

mit der ästhetisch musikalischen Darstellung hinderlich

sind. Dessenungeachtet haben sie, deren relativen Werth
wir bei richtiger and missiger Anwendung durchaus nicht

verkennen mögen, in den Kreisen unserer Dilettanten vie-

len Anklang gefunden, und werden liglich bis zum Ueber-

drnss angewandt, and zwar zunächst nur deshalb, weil

sie von einigen Opernsängern ausgegangen sind und ia

Polge dessen nicht allein für gut, sondern auch für schön,

ja wohl gar für jedem , auch dem schwächsten Gefühli-

ausdruck angemessen gehalten werden. Die nächste Folge

einer solchen maass - and ziellosen Anwendung dieser

Manier ist die, dass die jungen gesunden Stimmen, an-
statt an Kraft -und Helligkeit des Klanges zu gewinneo,

achwacb
,
dumpf und kränklich werden, and somit gar

{

nicht in der schönsten, von jeglichem Drucke befreiten,

I regelrechten Klangform zu Gehör kommen können. Möchte

j
man doch recht bald von der erwähnten verderblichen

1 Neigung zu der Gesangweise zurückkehren , durch wel-

I

ehe das Stimmorgan in den Jahren, in welchen der Sän-

I
ger an physischer Kraft zunimmt, nnr gewinnen, aber

!
nicht verlieren kann. — Zum zweiten Debüt halte Präul

;
Fricke die Rosa in „Des Adlers Horst" von Glaser ge-

' wählt. In Hinsicht auf den Cbaracter ihrer Stimme kön-

|

nen wir diese Wahl als eine angemessene bezeichnen.

Wenn auch gerade nicht namhafte Vorzüge der Sänge-

j
rin bei dieser Leistung an's Liebt traten , so war die-

;
selbe doch von einem günstigeren Erfolge, als die entere
begleitet. Lobenswerthe Anerkennung verdiente diesmal

das bisweilen sorgsame Spiel der jungen Künstlerin, nur
hätte sie in einigen Ensemblesitzen über das Spiel den

i Gesang nicht vernachlässigen dürfen. Wir zweifeln kei-

neswegs daran, dass die künftigen Leistungen des Präul.

Fricke bei fortgesetztem Kleiss und echt künstlerischem

Streben immer schätzbarer werden, während sieb die ge-

genwärtigen noch niebt über das Nivean des Gewöhnli-

chen erbeben. Was die Ausführung der übrigen Gesang-
partieen dieser Oper betrifft, so ist dieselbe den gegea-

I

wärligen Kräften unseres Sängerpersonals vollkommen an-

gemessen, nsd war daher die befriedigende Darstellung

des Werkes im Voraus zu erwarten. Die Besetzung war
folgende: Richard, Herr Biberhofer ; Renner, Herr Birn-
baum; Veronica, Frau Sehn»; Anton, Herr Hädrich;
Marie, Friul. Miller-, Cassian, Herr Denk*i Lazarus,
Herr Hüter.

Am 6. October ging Lortaing'* komische Oper ,,Der

Wildschütz" hier zum ersten Mal in Seen«. Don Er-
wartungen, welche wir an dies neueste Werk des Com-
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durch dasselbe »af du Vollkommenste entsprochen wor-

den. Dasselbe gebort zu der Gattung der Spielopera, in

wefeben in der Regel wenig ausgeführte« Sologesang-

meeen, dangen aber mebr Ensembleslücke vorkommen.
Dass lettlere auch in diesem Werke des Dm die komi-

sche Oper verdienten Componisten wieder eben so gut

angelegt, als ausgeführt, insbesondere «cenisch gut ge-

dacht, leicht an einander gereiht und überhaupt mit vielem

Geschicke coinponirt sein worden, dvrflen wir schon in
Vorau erwarten. Wenn wir indes« aneb keines der er-

wähnten mehrstimmigen Gesangslücke dieser Oper ent-

behren möchten, so wurde es nach uuserer Meinung den-

noch dem ganzen Werke tarn Vortbeile gereicht haben,

wenn dasselbe mit einigen Solopiecen mebr geziert wor-

den wir«, für welche aieb das grössere Publicum wobl
überall zunächst interessirt. Lortiing erwirbt sich ein

nicht geringes Verdienst um die Musik, insbesondere der

Oper, indem er das musikalisch Höhere, Vollendelere—
aber aneb Complicirtere — anf die mögliebst fasslirhe

Weite, insbesondere nach dem Vorbilde bio*art'$, dem
grösserem Publicum zugänglich macht, dessen musikali-

scher Geschmack durch die italienisch susslicben und Tran*

zösiscb eoquetlen Mtlodieen der Oprr des Tsges sehr ge-

litten zu baben scheint . Mehl nach musikalischen Hhnpso-

dien, mit welchen sieb viele neueren Tonselaer begnü-

gen, sondern nacb ausgeführteren, vollendeteren modula-

tonseben Formen strebt Lortaing anefa in den meisten

Nusncaera dieser Oper. Und nacb der Erfahrung aller Zei-

ten ist gerade diese letzte Eigenschaft der Tonstücke al-

lein geeignet, für dieselben nicht nur dem Kenner, son-

dern noch dem Laien dauerndes Interesse einzuflössen,

ohne dnss sich letzlerer des Grundes jemals bewussl wird,

nur iat für ibn die Wirkung solcher Musik niemals —
oder doeb nur selten — eine schlagende, sondern stets

eine allmälig zunehmende. Wir dürfen daher wobl an-

nehmen, dass bei wiederholten Aufführungen des Wer-
ke* die Theilnahme dafür sich immer mehr steigern werde,

wenn gleich die erste Aufführung sieb schon einer bei-

fälligen Aufnahme zu erfreuen hatte. Lebhafte Theilnahme

erhielt im ersten Acte: das Lied mit Chor „A BCD,"
der Jägercbor, in dem Finale das Lied für Sopran „Hin

ein schlichtes Kind vom Lande"; im zweiten Acte: das

Duett für Sopran (Baronin) und Tenor (Baron), die Arie

des Baculos „Fünftausend Tbaler"; im dritten Acte: die

Arie des) Grafen, in dem Finale das Voealqoartelt und

der Cbor der Schuljugend ,,0 du, der du die Tugeud

selber bist." Der letztere brachte stürmischen Beifall her-

vor und wurde da Capo verlangt. Herr Birnbaum (Ba-

cului) wurde gerufen. Obwohl wir die erste Darstellung

des) Werkes als eine in den meisten Stücken gelungene

zu bezeichnen haben, so leugnen wir dennoch nicht, dass

wir manches Binzeine besser auggeführt erwartet bitten.

Um nur eines Umstandet za erwähnen, den wir als man-

gelhaft bezeichnen müsseu, gestehen wir, dass wir im

Gesangvortrag« der weiblichen Stimmen nicht jederzeit

befriedigende Deutlichkeit der Aussprache, gepaart mit

wohllbuendem Coloril des Tonklanges, wahrgenommen ha-

be«. Namentlich trifft dieser Vorwarf die Damen Sekaub
(Gräßn) und Miller (Gretchen). Wenn auch der Vortrag

I
der weihlichen Stimmen — vornämlich in der höheren

I Tonlage — ungleich mehr Schwierigkeiten , alt dem der
männlichen darbietet, so ist doch deren Ueberwindung bei

angestrengtem Fleisse möglich, nnd darum dürfen wir
gewiss die Beseitigung dieses in der Tbat störenden Man-
gels dringend empfehlen. Die übrigen Partieen waren fol-

gendermaassen besetzt: Graf von Eberbacb — Herr B6-
berhofer; Baron Krontbal — WtrrDerska; Baronin Frei-

mann — Fränl. Eder; Na nette — Frlul. Gerlacks Pan-
erntina — Herr tiäser.

Am 11. gab der Pianofortevirtnos Rudolph WHi-

mer* ans Copenbagen im Hoftheater ein Concert, in wel-
chem er folgende Werke von seiner eigenen Composilion
vortrug: „Ein Sommerlag in Norwegen," „La Melanco-
lie," Fantasie über das Thema von Prvme, und das mu-
sikalische Tonbild „Sehnsucht am Meere," ferner: „Dä-
nisches Nalionallied ," „Sereaata erotica für die linke

Hand allein," „Tarantella giocota" und die „Grande
Fanlaisie -Caprice sur l'invilation de danse d« Weber."
Der Pianist entwickelte bei der Prodnction der hier ge-

nannten Pieeen manche schilzenswerlbe Eigenschaft. Sein
Vortrag zeichnete sich nicht nur dureb Festigkeit, Klang-
fülle und Vollgriffigkeil, sondern auch durch Man nie b fal-

tigkeil der Scfaai lirung und Zartheit des Ausdrucks sehr
vortbeilbaft aus. Wir haben bei ihm niemals eine Ueber-

I

bielung der Natur seines Instrumentes wahrgenommen,
und daher ist sein Spiel mebr einnehmend, als ergrei-

fend, und wenn auch niemals überraschend und blendend,

doch angenehm anregend und bisweilen sehr gemütbreieb.

Diese rühmlichen Eigenschaften, welche der geschätzte

Virtuos wobl zum Tbeil dem wobltbätigen Einflüsse sei-

ner ehemaligen Lehrer, des unvergeßlichen Hümmel nnd
des hochgeachteten Fr. Schneider, verdanken mag, wür-
den indess unserer Meinung nach den Zuhörer in noch

höherem Grade zu fesseln im -Stande gewesen sein, wenn
die zur Produciion gelangten Tonslücke selbst mebr Ab-
wechselung in Hinsicht auf Form und Inhalt geboten hät-

ten. In den oben angeführten Compoaitionen fanden wir
meist Tonsille in der Gestalt von sogenannten Liedern

ohne Worte, nur du eine Mal mebr, das andere Mal
weniger ausgeführt, in welchen die Gesangstelleu fast

ausschliesslich von Aceordpas*agen umspielt werden. Die
Beschaffenheit des Pianoforle's , der Harfe und mancher
anderen Instrumente machen freilich das häufigere Er-
sebeturn derartiger Begleitungsfiguren zulässig, aber es

Eschiebt in dieser Hinsicht in unseren Tagen von vie-

i Claviercoroponislen und Claviervirtnoaen viel mehr, als

gut isl. Ihre mit rapidrsler Schnelligkeit aaszurührenden

!
Tonverhiii düngen siud oft nur dem Schema nach melo-

disch reich und mannirhfaltig
,

dagegen wirklich durch-

sichtig und ermüdend einförmig. Selbst der anziehendste

und insbesondere nnancirleste Vortrag reicht nicht bin,

die Einförmigkeit der aus solch durchsichtigen Begleitung*

figuren gebildeten Passagen zu verdecken. Ausserdem mo-

I

gen wir bei dieser Gelegenbeil eines Linslandes erwäh-
nen, der selbst auf das gewählteste Concertaudiloriam

einen nachteiligen Eiafluss ausübt. Ganz abgesehen von
dem höheren oder geringeren Knnstwerthe esne* Clavier-

ooncerUlückcs, mindert sich sogar schoa beim) ersten An-
hören dvMilbcn das Interesse des Zuhörers, wenn er dar-
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aaf angewiesen ist, fast einen ganzen Abend hindurch

sein Ohr den Klängen des Pianoforte'» zu leihen, was
auch in dem eben nicht sehr zahlreich besuchten Con-

eerte des Herrn tVillmert der Fall war. Die erste ron

den oben angerührten Gomposilionen war das einzige Coa-

eertstück mit Orehesterbegleilung. welche« der geschätzte

Virlaos vortrug. Wir erachten es für wünschenswert!!,

dass die Pianisten in Zukunft von dem Vorhaben abste-

hen mögen, ihre Concerle fast allein zu geben, zumal

wenn sie ein grosses, von dem Klange eines Flügels nicht

überall genügend auszufüllendes Local zur ConcerlauRu'h-

rung wählen. Der Klangreiz eines guten Soloinstrnnen-

tes wird nach unserer Meinung bei der dem Flügel jetzt

gegebenen Kraft und Fülle des Tones durch eine von dem
Componisten eben sowohl schöu gedachte , als aneh von

den nipienislen discret nnd geschmackvoll ausgeführte Or-

chesterbegleilung , wie denn auch noch mehr durch das

Einschieben von angemessenen Tullisälzen um ein Bedeu-

tendes erhöht. Wir unseres Theils wurden darum eben

so sehr , als durch die Produetion des Herrn tVillmert,

auch überdies noch durch die befriedigende Aufführung

der Orcbesterslücke erfreut, welche in diesem Concerle zu

Gehör kamen. Dieselben bestanden aus der Ouvertüre zu
Egmont von Beethoven, der Ouvertüre zum Wasserträ-

ger von Cherubim, und einer Arie für Sopran mit obli-

gater Violine von Meyerbeer, gesangen von Friul. Löw.
Der Vortrag der Sängerin war im Allgemeinen sehr to-

benswerlh und zeichnete sich insbesondere durch ein-

zelne geschmackvolle Schalliruogen vorlheilbaft aus. Herr

Derska bat sich schon durch die Wahl zweier von ihm

zum Vortrage genommenen Lieder von Franz Schubert—
nämlich der Hymne an die Jungfrau („Ave Mari«") and

des Ständchens (,,Leise flehen meine Lieder") — den

Dank der Musikfreunde, am so mehr aber durch die

schöne Ausführung der vortrefflichen Compositionen die

allgemeinste und beifälligste Anerkennung erworben. —
Bei der Veranstaltung eines zweiten Coneertes am 21.

hatte Herr IVillmers nicht allein eine erfreulichere Aus-
wahl der Pianoforlecompasiiionen getroffen, sondern auch

für mehr Abwechselung gesorgt. Die von dem Concert-

geber zn Gehör gebrachten Tonstücke waren : das „Pia-

noforteconcert mit Orchesterbegleitung in Es dar" von
Beethoven, und sodann von seiner eigenen Compositum
für Pianoforte allein : die „Serenata erotica für die linke

Hand allein" (zum zweiten Male), Fantasie überThema's
aus Lucrezia Borgia und Lucia di Lammertnoor, die Etüde

„La pompa di fesla," das für Pianoforte übertragene Fi-

nalquintett aus Lucia di Lammermoor, die Etnde ,, Les
hirondelles" und die Fantasie über Thema's ans Robert

le Diable. Was die hier genannten Compositionen des

Herrn fVillmers anlangt, so geben wir im Allgemeinen

den kleineren vor den erwähnten Fantasieen den Vorzug,
obschoo auch diese manches Interessante nnd vornämlich

Kunstreiche enthalten. Den Vortrag eines jeden der hier

angeführten Concertslücke haben wir mit seltenem In-

teresse verfolgt und dürfen denselben als höchst gelan-

gen und mit Rücksicht auf die mannichTache Schaltirnng

des Tonklanges als künstlerisch vollendet bezeichnen.

Wahre Freude gewährt es nns. in Hinsicht auf die Ab-
führung des Ztee/AoDM'schen Coneertes dem Orchester

I
eine in gleichem Grade lobende Anerkennung zollen zn
können. Diese Produetion war eine wahrhaft ausgezeich-

nete. Doch aneb die beiden Ouvertüren — zur Oper
„Der Berggeist" von Spohr, and die zu „Pidelio" (die

kleine in Edor) von Beethoven, — weiche die beiden

Abiheilungen des Coneertes eröffneten, wurden sehr sorg-

fältig execulirl. Ausserdem hörten wir zwischen den Vor-
trägen des Herrn fVilbnert du Lied „Die Zigeunerin"
von A. Fesea, gesungen von Friul. Eder, Spohr t Pot-

pourri für die Violine über Thema's aus ,, Jessonda ,"

gespielt von Herrn J. Bott, und zwei Quartette für Män-
nerstimmen von Böser, gesungen von den Herren Derska,
Kähn, Hüter nnd Fbppel. Auch die Ausführung der hier

erwähnten Zwischennummern war eine recht danke ns-

werthe; am Vortheil baflesten zeichnete sich Herr J. Bott
durch «ein Violinspiel ans. 0. K.

Leipzig, den 26. November 1844. Herr Morticr de
Fontaine aus Paris, über dessen treffliches Ciavierspiel

vor Kurzem schon in d. Bl. berichtet wurde, veransul-

I tete Mittwoch, den 20. d. M. , eine musikalische Soiree

I
im Gewandbaase.

Die von ihm selbst darin vorgetragenen Musikstücke

!
gaben ihm wiederum Gelegenheit, zu zeigen, das« er bei-

den Richtungen, der classtseben und modernen, mit glei-

chem Eifer nnd anhaltendem Studium gefolgt ist and in

: jeder Beziehung einen ehrenvollen Platz unter denjetzi-
• gen Ciavierspielern einnimmt. In der Ausführung solcher

Sachen, die dem neueren Zeitgeschmäcke huldigen, ist

er zwar nicht frei von einer gewissen Coquelterie des
Vortrages; allein das wird ja nun einmal, und nicht mit

Unrecht, dabei verlangt; was anf Effect im Salon berech-

net ist, muss auch den Intentionen der Salonvcrsamm-
Inng, Amüsement nnd Staunen über fast Unmögliches,
entsprechend vorgeführt werden , und es wird sicherlich

Niemandem einfallen, eine Thatberg'scht Etüde oder C*-
price, eine £üs/'sehe sogenannte Fantasie u. s. w. mit

I der rnhigen Wörde, dem besonnenen, heiligen Ernste

vorgetragen hören zu wollen, den z. B. eine Bach'&cht,

Fuge bedingt. Das aber gereicht eben Herrn Mortierde
Fontaine zum Ruhme, dass er Beides, den Ernst und die

Tiefe des Gefühls , wie jene CoquetUrie , zu ihrer Zeit

|

und am rechten Orte wiederzugeben vermag, ohne durch

dieses Doppel wesen eine oder die andere Seite seiner Lei-

stungen in den Schatten zn stellen. So spielte er (mit

Herrn Concerlmeisler David und Herrn Grabau) das Uum-
mefsebe Esdur-Trio — welches aus einer Zeit stammt,

wo die eben erwähnten Richtungen sich noch nicht so
entschieden trennten, nnd du daher, bei manchen Ver-
zügen, doch ein Mittelding zwischen solider Erfindung

und balbmodernen, nicht viel sagenden Bravourgängen ist

und bleibt — rund nnd ansprechend, das Präludium und
die herrliche funfstimmige Kuge aus dem zweiten Theile

du ÄflcA'schen wohltemperirlen Claviers aber geistreich

nnd mit sellener Ruhe and Sicherheit. Du kleine aomu-
thige Salonstück eigener Composition ,,Le papillon," du
mit seiner heiteren Unruhe das flüchtige Schwärmen des

Sehmetlerlings treu schildert, nnd die bekannte Elude

von Thalberg aus Amol), mit deren Vortrag bereits frü-
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her hier wie anderwärts der Componisl selbst Furore
ngncble, obgleich sie eigentlich in musikalischer Bezie-

hung nicht das geriugste Interesse einzufhissen im SUode
ist, wurden von Herrn Mortier de Fontaine mit ausser-

ordentlicher Nettigkeit und Bravour exeenlirt. In grosser

Vollendung borten wir sodann von den Concerlgeber und
Herrn Ernst drei von den reizenden „Pensees fugitives,"

die der Letztere mit dem talentvollen Slepk. Heller in

Paris zusammen componirt hat , und die bekannter zu

werden verdienen, als sie es sein mögen. In der letz-

ten Nummer des Programms endlich, Inlroduelion und
Rondo eigener Composilion, leistete Herr Mortier de Fon-
taine fast Unglaubliches durch meisterhafte Ueberwindung
der beinahe sn sehr gehäuften Schwierigkeiten.

Herr Ernst erfreute uns durch den Vortrag seiner

„Elegie," in welcher er die Violine wieder so wunder-

bar schön singen und sprechen lirss, dass die Zuhörer

tief ergriffen werden mussten. Zwischen den Inlrumen-

lalsoli's tragen Mad. Mortier de Fontaine und der Te-

norist Herr Widemann einige Gesangslücke vor. Erslere

sang die Arie des Malcolm aus La Donna del Lago von

Rossini, eine unbedeutende Romanze von Labarre „La
pauvre negresse, " und Barcarole von Frans Schubert

(eine französische lebersclzung des Liedes in Asmoll

„Auf dem Wasser zn singen"); sie war gerade sehr gut

bei Stimme, oder vielleicht machte es die einfache Pia-

nofortebegleilung, dass die von uns früher erwähnte Un-

gleichheit ihrer Töne fast gar nicht bemerkbar wurde; es

scheint in der Tbat, als wenn nur eine übermässige An-

strengung ihrer Stimme in den höheren Tönen, zu der

sie wohl die starke Orcbesterbegieitung verleiten mag,

jene Ungleichheit erzeugt. Wir gestehen gern, dass ihre

Leistungen an diesem Abende uns weil vorzüglicher er-

schienen sind, als die in den beiden Abonnemeulconcer-

ten, in denen sie bisher auftrat. Von Herrn Widemann
wurde eorrect und mit schöner Stimme eine Nummer aus

den Soirees musicales von Rossini und ein aus unbe-

kanntes Lied vorgetragen.

Das Concert war nur wenig besucht, aber der Bei-

fall, den sich Herr Mortier de Fontaine erwarb, darum

nicht minder stark und lebhaft, indem alle Zuhörer ihre

Befriedigung laut zu erkennen gaben. —
Am gestrigen Abend, Montag, den 25. November,

fand, ebenfalls im hiesigen Gewandhause, das alljährliche

Concert zum Besten des Pensiousfonds für arme und

kranke Mitglieder unseres Orchesters Statt. Der gute

Zweck dieses Coneerls wird von unserem Publicum stets

gern nnd tbeilaebmend gefördert, und bereits ist, wie wir

mit Freuden vernommen haben, der erwähnte Fonds zn

einer nicht unansehnlichen Höbe angewachsen, so dass

von dessen Zinsen schon manchem verarmleu oder er-

krankten einbeimischen Musiker dankenswertbe Unterstü-

tzungen haken verabreicht werden können. Auch diesmal

war die betreffende Muaikaufführung zahlreich, wenn auch

nicht so zahlreich, wie in den letzten Jahren (wovon der

Grand nur in zufälligen Umständen liegen mag) besucht.

Das Programm bot eine reiche Auswahl interessanter Mu-
sikstücke dar: Ouvertüre zur Oper: Pierabras, von Franst

Schubert (Manuscnpl). — Scene und Arie aus der Oper:

Der Freischütz, von C. M.v. Weber, gesungen von Fräu).

I Caroline Mayer, erster Sängerin am hiesigen Stadllhea-

I ler. — G moll - Concert für Pianoforte von Mendelssohn
Bartholdy, vorgetragen von Herrn Mortier de Fontaine.—
Arie aus der Oper: Der Freischütz, von C. M. v. We-
ber, gesungen von Herrn Rindermann, Bassisten am hie-

sigen Sladllheater.— Concerlouverture von N. W. Gade
• (Ddur, neu, Manuscript). — Lieder mit Pianoförtebeglei-

tung, gesungen von rräul. Mayer. — Concerlante für

vier Violinen mit Orchester von L. Maurer, vorgetra-

gen von den Herren H. IV. Ernst, Antonio Bassini,
Jos. Joachim und Concerlmeisler David. —

Des für die Tonkunst zu früh beimgegangenen

I

Frans Schubert seltene Begabung zeigt sieb wieder
denllicb iu der so eben erwähnten Ouvertüre. Zwar
findet sieb noch manches Unfertige, wenn wir so sa-

, gen dürfen, manches Eckige und Unvollständige darin,

j

was uns die letzte Feile des Meislers vermissen lässt;

|

'aber das kann uns den Genuss nicht schmälern, den das
I Werk in seiner urkräftigen Gestalt bietet ; wir lieben an

j

einem solchen gewaltigen Genius die berumsprühenden
i Funken , welche blitzen , ohne zu schrecken , und zün-

den, ohne zu verletzen. Mancher Musiker wird vielleicht

;
den Kopf bedenklich schütteln, wenn wir ihm beispiels-

; weise referiren, die genannte Ouvertüre beginne mit ei-

nem Tremolo der Saiteninstrumente in Fi* moll, und nach
einer nicht langen Inlroduelion trete das Allegro in Fdur

I ein, und in der letzteren Tonart, abwechselnd mit Fmoll,
sei das ganze Musikstück bis zum Ende fortgeführt. Ae-
cordfolgen, Ausweichungen, Harmonieen finden sich darin,

I

die nicht wenig frappiren. Aber über das Ganze ist ein
' solch* erhabener versöhnender Geist ausgegossen, dass

das Bizarre verschwindet und dem Zuhörer eine Befrie-

digung zurückbleibt, die nur den Wunsch erzeugt, durch

wiederholtes Hören das Werk tiefer zu durchschauen.

Ob nnd wie weil Schubert die Oper, zn der diese Ouver-
türe gehört , vollendet bat und ob jene in seinem Nach-
lasse ebenfalls aufgefunden worden ist, weiss Referent

nicht; ist dies aber der Fall und hat den Meister bei de-

ren Composilion derselbe Genius geleitet, der ibm bei
1

der Ouvertüre zur Seile stand , so verdiente Derjenige

{

gewiss grossen Dank, der auch sie dem Publicum zu-

i
gänglicb machte. —

Wenn auch nicht ganz einverstanden damit, dass die

an sich herrliche Arie der Agathe aus dem Freischütz :

„Wie nable mir der Schlummer" nns abermals, — wie
nas bedünken will, zu oft, — vorgeführt wurde, da noch
andere Arien nicht schwer zn finden sein dürften, welche

neben gleichem musikalischen Wertbe der Sängerin nicht

minder günstige Gelegenheit geben, sich dem Publicum in

vortiieilbaftem Liebte zn zeigen , können wir doch nicht

umbin , den Vortrag derselben durch Fräu). Mayer als

einen sehr gelungenen zu bezeichnen. Namentlich sang

dieselbe den Anfang der Arie und das Gebet so schön

nnd mit so innigem Gefühle, dass sie unbedingt keine

Vergleicbung mit anderen Künstlerinnen zu sebenen nö-

tbig bat, die diese Partie vortrugen. Nur weil wir von
der (redlichen Hutislbildung und dem gediegenen Streben

des Fräul. Mayer wahrhaft überzeugt sind, können und
mögen wir die Bemerkung nicht unterdrücken, dass sie

sieb vor einem Ueberlreiben der Leidenschaftlichkeit in
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einzelnen Stellen hüten möge. Die freudige Ungednld,

Bit welcher Agathe ihrem Geliebten entgegeneilt, ist die

Folge neu erwachter Hoffnung, nieht aber einer heroischen

Begeisterung. Den Ausdruck, welchen Fräul. Mayer in

den leisten Tbeil der Arie legte, and das sehr übereilte

Tempo Hessen mehr die letztere, als den sonst passir ge-

haltenen Charaeter der bescheidenen Agathe erkennen.

Und die DoppelVerzierung bei den Worten i „ Süss eot-

zückt entgegen ihm," die an sieb weder geschniack voll

noch schön war, machte einen nicht angenehmen Ein*

druck. Doch das kann das Verdienst nicht beeinträchti-

gen, welches sich Friul. Mayer durch ihren Gesang er-

worben hat. Mit lebhartem Applause wurde sie gleich bei

ihrem Auftreten bewillkommnet und gleicher Beifall wurde

ihr nach der Arie sowohl, als nach zwei von ibr gesun-

genen Liedern von Fr. Schubert t „Des Müllers Blumen"
und „Die böse Farbe," aus den Mullerliedern von Wil-
helm Müller, zu Tbeil. -

Oeber des Herrn Mortier de Fontaine ausgezeich-

neten Vortrag des schönen, immer von Neuem entzücken-

den G moil - Coneertes von Mendelssohn berichteten wir
schon bei Besprechung des fünften diesjährigen Abonne-
mentconcerts, und bemerken daher nur, dass er dasselbe,

wenn er auch diesmal nicht so gut disponirt zu sein

•ein schien, doch sehr schön, mit Geist und Leben, spielte.

Für Herrn ffidemaim, den ersten Tenoristen des

Theaters, welcher durch Unwohlsein verhindert wurde zn
singen, war Herr Kindermann eingetreten. Derselbe hatte

•ich eine Arie gewihlt, die nach unserem Dafürhalten

keineswegs für das Goncert passt, die des Caspar im
Freischütz i „Schweig', damit dich Niemand warnt";
überdies bietet sie dem Singer zu wenig Gelegenheit,

•eine Stimme zu zeigen, und deshalb konnte aueb der
Eindruck derselben nicht der sein, welchen Herr Rin-
dermann bei einer anderen Wahl mit seinen herrlichen

Gesangmitlein erreicht haben wurde. —
Der Dirigent unserer Abonnementconcerte, Rtn Niels

IV Gade, dessen reichem Talente nach nunmehr erfolg-

ter Veröffentlichung seiner beiden Sympbooieen gewiss
auch in weiteren Kreisen die verdiente Anerkennung zn
Tbeil werden wird, hat in der bezeichneten Coneerlou-
vertore abermals ein Musikstück von origineller Erfindung

und voll der reizendsten Züge geliefert. Die ein entschie-

den neues Gepräge tragenden Motive, die eigenlhümliche

Behandlung derselben , erschweren natürlich ein Urlheil

über das Werk nach nur einmaligem Hören desselben ;

deshalb beschränkt sich Referent hier auf diese Anden-
tungen, und ist überzeugt, dass ihn die Ouvertüre bei

wiederholter Au Bah rang klarer werden, und eine gewisse
Monotonie der Färbung, ein Mangel an melodischen Licht-

effeeten immer mehr verschwinden wird, die tbn der erste

Eindruck bat wahrnehmen lassen. Jedenfalls ist diese

Composilion abermals eine dankenswertheGabe des langen

•tretenden Künstlers, welche öfter zu boren sicherlich

allen Musikfreunden zu grosser Freude gereichen wird.

Den Scblusa des Coneerts bildete das bekannte Con-
eertante für vier Violinen von L. Maurer. Wohl nicht

leicht mag dasselbe von solchen aasgezeichneten Kräften

zusammen und in solcher Vollkommenheit executirt wor-
den •ein, wie e« diesmal der Fall wir. RiniUer, wie

Ernst, Basfini, David und den lalenl vollen jongen

Joachim, zu einem Zwecke vereinigt zn sehen, zu beob-

achten, wie Einer in Ton und Behandlung der gleichen

Instrumente den Anderen zu überbieten strebt, und dock

Alle, wo es ein Ensemble gilt, ibr individuelles Wesen
dem ToUleffecle unterordnen, das gewlbrt ein seltene«

und grosses Interesse. Das Zusammenspiel war fürwahr

meisterhaft; es war, als ob ena Instrument, ein Bogen-

strich die vollen Accoriie erklingen lasse, und bei dem
abwechselnden Hervortreten der einen oder der anderes

Geige fesselte den Hörer nicht minder die jedem der vier

Spieler inwohnende Eigentümlichkeit des Tones und der

Aufassnng, als die vollendete Abrundung des Ganzen.

Gegen das Ende des Stücks riss namentlich eine kunst-

rolle Cadenz, welche jeder Violine Gelegenheit gab, io

ihrer Weise sieb allein geltend zu machen, das Pablicam

zn stürmischem Beifalle hin. L. R.

Sommcrstagionc in Italien.

(Fori « t io ag.)

Königreich Beider Sicilien.

Palermo. Gute Hofnung für nächsten Herbst und
Carneval! Die Impresa des Tealro Carolino bat fol-

gende Gesellschaft : Principe Valdica, Marchese di S. Leo-

nardo, Cavaliere Ansaldi, Don Emilio Arcnri, D. Rosario

Scadnti und D. Simone Bonano. Bereits wurden durch

den Charge d'Affaires Gaetano Corelli folgende Virtuoci

assoluli und nicht assoluti zu Mailand engagirt: die Prime

Donne serie Slreponi und Abbadia, die Prima Donna buffa

Tizzoni, die Tenore Mitesi und Fsdor (Becker, ein Russe),

Bariton Gnone, Basso eomico und serio Catalano and
noch ein anderer Rassist, Summa .Summarum : fertige uod

|

nicht fertige Sänger; die männlichen die besseren.

Mettina. Herr Salvatore Miller, von hier gebürtig,

! fand als Caidama in Donizelti's Furioso starke Anfmua-

]

terung; die Titelrolle selbst gab Bassist Varvaro. Die

Prima Donna (luattrocebi (Vieraugen, welch ein Name !)

bat blos eine angenehme Stimme, und Tenor Variola

transeat.

AUamura (in der Terra di Rari). Mercadante , der

seit seiner Kindheit diese seine reiche Vaterstadt nicht

; mehr gesehen, wurde vom hiesigen Syndicos, Don Tom-

l
maso Melodia (abermals ein sonderbarer Name, die über-

haupt in Italien aneb bei den Orlen nicht selten sind;

eingeladen, sowohl den 15. als 16. Aagnst (Marias Him-

melfahrt nnd Santa Irene, hiesige Schutzpalronin) mit sei-

ner Musik zn feiern. Er kam also eigens ans Neapel hier-

her, nnd an den beiden Tagen wurden zwei Ouvertüre«,

zwei Messen, zwei Tantum ergo, zwei Salve Regina nnd

ein eigener für die beilige Irene eomponirter Inno von

ihm aufgeführt. Mercadante, der diese Stadt als Waise

verlassen, wurde bei dieser Gelegenheit mit grossem Ju-

bel aufgenommen.

Neapel (Teatro San Carlo) = Ueei.

(Teatro Fondo.) Von den wiederholten älteres Opern

wurden Fioraranli's Canlatrici Villane am Meisten gege-

ben, nieht etwa weil die dermalige HaupUängerzierds

Neapels, die Bisbop (!), nnd der brave Boffb Casare« in
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ibata langen, sondern weil die Musik an und für sich

ergötzt«. In Donizelli's Roberto d'Evreux war die Bisliop

ganz und gar nicht für die Rolle der Blisabella geeignet.

Im Elisir d'amore ging es etwas besser Die vorige« Jahr

vom Maestro Fodalc zu Palermo componirie Alaiilde di

Moufort* machte hier Fiaseo. Noeb gab man die Gemma
di Vergy t den Coscrilto, sodann Aete und Stücke der
einen und der anderen Oper mit einander— wie gewöhnlich.

(Teatro Nuovo.) Von den älteren Opern wurden zwei
sehr langweilige: Bellini's Purilaui und Don Desiderio

vom Principe Poniatowsky, jede gegen achtzehn Male (!),

wiederholt, sehr wenig Dooizetti's Ain nelP imbarazzo,

Linda o. s. w. Neu waren: 1) La Campana taoojarda

YOBiMaestroCj'a^utAlo, eine schrecklich lange und schreck-

lich lärmende Optra hu ffa, die auch, weil die Partitur der

Impresa geschenkt wurde, zum Lohn einigen Beifall er-

hielt. 2) Lo Zio Battista, vom Maestro Fortunata Mayen-
troph (aus Neapel, soll von ursprünglich holländischen

Aeltern sein), eine Opera commerciale, in der es sich

von Wechseln, Schulden, Bezahlungen, Vorladungen, Pro-

cessen u. s. w. handelt. Der Maestro wollte diesen Ge-

genstand allzugelehrl behandeln, und machte einen ge-

lehrten Piasco; blos zwei Duellen halten einigen Ap-

plaus. 3) Donizetti, welcher den Sommer hier zubrachte

und dem es nichts weniger als schwer fällt , eine Oper
aus dem Stegreife zu schreiben, hat seine hier einst com-
ponirte und zugleich gedichtete Operette Belli/ zur Oper
in zwei Acten umgeschaifeo, versieht sich : auch von ihm
selbst gedichtet. Die Aufnahme des weil und breit be-

kannten Mannes uud dieser Umarbeitung war bypersuper-

lativ glänzend.

Das« übrigens dies Thealer, ersler und Hauptgriinder

der Operupaslele , stets fortfahrt, sie bestens zu raffini-

ren, ist überflüssig zu erinnern. Von den bekannten Sän-

gern , die in Neapel überhaupt nicht so schnell , als an-

derwärts in Italien, wechseln, war hier die Rebussini

noch immer die beliebteste.

(Teatro Feoice.) Dies unbedeutendste Opernlbealer

in Neapel, das seit Kurzem, oder vielmehr seitdem die

Oper in diesen Jahren ihren höchsten Glanzpunct er-

reicht hat, ebenfalls mit Opern prangt, hat noter Ande-

rem Douizelti's Linda am Meisten, überdies 2, sage zwei

neue Opern aufgetischt: L'Atsedio di Cnnstantvia vom
Maestro Brancmccio. Man denke sich die Maske Pulcinella

in Algier, eine Schlacht and Belagerung in diesem Thea-

terehen I Hier hat die Musik nicht nur gefallen, sondern

auch , wie der hiesige Omnibus sa^l : il sommo Doni-

zetti pretente fha gradita (der zogegengeweaene aller-

höchste Donizelti bat sie genehmigt).— Mit Baba, Opera

bufla del Maestro Beaupuis, bat einen Fiasco nach Hause

Kirchenstaat.

Fermo. Der so sehr gewünschte Nabncodoaosor von

Verdi bat sich endlich hierher verirrt. Die Cuzzaoi mit

hübscher Sopranitimme und guter Gesangmetbode drang

io den Eusemhlestffcken mit magischer Kraft durch. Con-

slanlini (Titelrolle) war nach ihr der Held des Stückes,

üassist Tozzoli gab den Zaccaria leidlich, Tenor Dei und

die Biondi wirkten zur besten Aufnahme der Oper mit.

(Z« t

|

Bellini's Pnritani, worin Tenor Solieri sang, trugen einen
zweiten Triumph davon. Jemand verwunderte sich, wie
diese langweilige Oper nach einem Verdi'schen Nabncco
so gefallen konnte, und das Factum wurde zu so vielen

anderen heutigen iincrklärbareii musikalischen Begeben-
heiten ad acta gelegt.

To/enlino. Während der hiesigen Fiera gab man Bel-

lini's Purilaui, worin die Allain , Tenor Maofredini nnd
Bassist Sansoni die fremden Zuhörer ganz besonders er-

götzten.

Sinigaglia. Die hiesige berühmte Messe halle dies

Jahr für Herrn Verdi's Nabucco einen grossen Heiden,

. den Bassisten Colelli (Titelrolle), einen minieren Helden,

Herrn Baizar (Zaccaria), sodann die beiden Damen Mic-

(

ciarelli - Sbriscra und Olivieri nebst dem Tenor Vergani,

sämmllich nicht zum Heldengeschlecble gehörend, weswe-
i
gen auch die Oper meist nur in den "Stücken , woran
beide Erstere Theil nahmen, stark applaudirt wurde. Iu

Verdi's Ernani ging es ganz anders, weil die Freszolini,

l ihr Gatte (Tenor Poggi) nnd Baizar darin sangen. Der
Fanalismo wollte zerplatzen. Ernani muss jetzt in Ita-

, lien — vom allgemeinen Hörensagen — sublim sein und

allenthalben Furore machen. Es gibt jetzt sogar Journal-

ehen, welche den Furore des Ernani und der Frezzolini

mit grossen Lettern drucken.

Jeti. Donizelti's Lucrezia Borgia fand hier eine gute

. Aufnahme, wiewohl die Sänger (die Parepa, die Altistin

Santolini, Tenor Paglieri und Baasist Paglierini) theils zu

deu fertigen, tbeils zu den nicht berühmten geboren.

Lugo. Herrn Nicolai's Templario hatte an der Ra-

ulen -Marini eine erfahrene, wenn nicht vortreffliche,

doch gute Sängerin, die nur, wie leider all' ihre vorge-

rückten Colleginnen, durch die Last der beutigen Oper

schon ziemlich abgenutzt ist. Tenor Mirale erinnert mit

seiner Stimme an Mnriani, und Bariton Crivelli bat eine

gute Schule. Mit diesem Ternarium und dem leidlieben

Bassisten Tabellini samml der Comprimaria Angelini halte

die Oper den besten Erfolg.

Amelia. Auch hierher hat sieb die Oper verirrt. Die

Luigia Agnstinclli, Tenor Ataoasio Pozzoliat nnd die Bas-

sisten Gio. Cbiusuri nnd Angelo Aotonio De Sanclis,

sämmllich vom homöopathischen Caliber, liessen steh tüch-

tig beklatschen im Marino Faliero vom Ritter DooizeUi

und im Barbiere di Siviglia vom Riller Rossini.

Faenza. Während des Festes von S. Pelro gab mau

hier zwei Opern : Torquato Tasso von Douizelti , worin

Colini in der Titelrolle glänzte, die Gruiz und Tenor Fe-

dor in ihren Partie« befriedigten. Im Ernani. von Verdi,

der hier zum Erstaunen Aller keinen Furore machte,

I glänzte Tenor CiaBei in der Titelrolle, nach ihm die

i Leva und Colini.

Graf Azzatli von hier, Maestro compositore di mu-

siea, ist am SchlagOusse gestorben.

Imola. Die Geaellscbafl von Jesi (s. d.) nebst dem

Bassisten Coturri maebteo hier betnahe Furore in Merca-

danle's Giuramento ! Die Santolini war aber so gesebeidt,

zn ihrem Benc6ze Donizelti's Lucrezia Borgia zu wählen.

Comacchio. Donisetti's Gemma di Vergy hatte ziem-

lieh magere Virluosi. Die unbekannte Sanüni Zudoli war

die Prolagonislin, Tenor Dell' Armi machte den Taroas,

a. 4«.)
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Herr Topai den Coole, Herr Malagrida des Guido; die

Oper gefiel indeas mit jeder Vorstellung mehr. Rosaini's

Barbiere di Siviglia wurde darauf ganz verhunzt gegeben.

Femara, Rossini's verschollene Ilaliaoa in Algert

erregte wahres Vergnügen. Buffo Bruscoli nnd Tenor Fer-

rari (Cesare) waren die Betten der Gesellschaft , aber

auch der Buflb Merigo und die Prima Donna Veccbi ver-

dienten Lob ; Letzterer, Sopranistin, war freilich die All-

pariie der Ilaliaoa gar wenig anpassend. Oer Barbiere di

Siviglia gefiel natürlich noch mehr.

Grossherzogthum Toscana und Ilerzogthum Lucca.

Floren* (Teatro Leopoldo). Die neoe Oper Mignoni
Fanfan, vom Maestro Graffigna, eine leidige Alltags-

speise, machte bei zweimaligem Hervorrufen des Maestro

einen ehrwürdigen Piasco, eine Begebenheit, die io Ita-

lien nicht als Widersprach zu betrachten ist, da es selbst

manchem Furore nicht besser geht. Mignoni wurde kaum
zwei Male gegeben.

(Teatro Nuovo.) Die Temeoni sang in der Lncia di

Lammennoor unpässlicb, desgleichen Tenor Nerozzi
Im Elisir sang die Anfängerin Alberlini genügend, der
wiedcrhcrgesicille Tenorbuffo Coocetli (Dnlcamara) und

Rassist Sa haili iii gefielen, welches Loos der Gazzaniga,

Paorani, Salsndri (s. Livoruo), der Piombanti, den Her-
ren Rinaldini und Raffaelli in der nachher gegebenen Linda

Ton Donizelli in weit grösserem Maasse zu Theil wurde,
wobei die männlichen Singer aber die weiblichen weit
übertrafen. Auf dem

(Teatro degli Arrischiali) fanden Herrn Rossi's Fslsi

Mooetarj, worin die Triulzi • Graffigna nebsl dem Tenor
Ambrogi, Bassisten Del Vito und Buffo Frizzi als Haupt-
sänger wirkten, eine ziemlich gute Aufnahme. HerrFrizzi
war als Eulicbio der Beste.

Partvrümt montet et nateilur mos. Zur diesjähri-

gen grossen musikalischen Academie im Saale des Palazzo
Veccbio wählte man anfänglich eine historische, von Per-
golese angefangen bis Meverbeer; die Sache wurde aber

bedenklich und man verzichtete ganz daranf. Dafür gab

man Unter Modern - Classisches , als da ist: die grosse

Ouvertüre und den zweiten Act von Goglielmo Teil, die

grosse Ouvertüre von Assedio di Corinto, eine Cavatine

aus Semiramide, das Finale des drillen Actes voo Mösl,
säomUich von Bossini, und die Introduclioo aus Belli-

ngs Cspuleii.

Livoruo (Teatro Rossini). Die heutige Tagesoper Er-

Bant von Verdi, die bereits Oberilalien (Mailand und Cre-
mona ausgenommen) und Wien entzückt, hat aueh hier

einen Furore davongetragen ; die Gazzaniga (welch' ein

Name!) als Elvira, Tenor Pancani in der Titelrolle, Bas-
sist De Bassini als Don Carlo und Salandri als Silva wa-
ren sogar vortrefflich. Viel wurde geklatscht und hervor-
gerufen, beim Pinalterzelt auch geschrieen. Diese Bichls

weniger als musikalisch beneidenswert!» starke Zahl Zu-
hörer hatte sogar die Artigkeit, die unlängst mit einem
grossen Delirio zu Rom gegebene neue Oper Bonifa tio
vom Principe Giuseppe PonUtowsky mit einem Fanalismo
zu krönen und den anwesenden Principe- Maestro neun-
zehn Mal auf die Scene zu rufea. In dieser Oper sang

anstatt De Bassini Herr SebasÜano Ronconi, der bekannte

treuliche Singer und Distonirer.

Siena. Verdi's Nabueodonosor fand lärmenden Bei-

fall. Rinaldini als Protagonist war trefflieb; die Barbieri-

Nini zeichnete sich als Abigaille aus, Miral war ein wa-
ckerer Zaccaria, Tenor Cimiao und die Piombanti befrie-

digten in ihren minder wichtigen Parten. Ach Gott, Herrn
Mabellini's Coole di Lavagna machte darauf einen Quadrat-

furore ! Der anwesende Maestro— ein Toscaner — wurde
fünfundzwanzig Male hervorgerufen und nach der Vorstel-

lung im Triumphe nach Hause begleitet.

Lucea. Die De Giutj, für welche der Nabueodonosor
ursprünglich zu Mailand componirt worden, gefiel hier

ungemein als Abigaille. Herr De Bassini machte die Ti-

telrolle, desgleichen Porto den Zaccaria zur Zufrieden-

heit der Zuhörer; Tenor Lnccbesi als Ismaele und die

Frisoni in der Rolle der Fenena fanden Anerkennung;
die Oper selbst machte ohne Weiteres Glück. Ernani,
ebenfalls von Verdi, worin Tenor Roppa die Titelrolle

sang, war noch glücklicher, wiewohl er seinem Bruder
weil nachsieht. Und nach einem solchen Gaudium en-

digte sogar Pacini's Fidanzala Corsa ebenfalls mit einem
,
Gaudium (Pacini ist hier bekanntlich Hofcapeümeisler und

|

Director des Conservatoriums).

Herzogththner Modena uod Parma.

Finale. Die Enrichelta Zilioli betrat hier zum ersten

Male die Bühne in Dooizelli's Marino Faliero in der Rolle

der Elena und fand starke Aufmunterung. Sie ist die

Schülerin des bekannten Tenors Zilioli, welcher den Fer-
nando sang und nebsl dem Bassisten Lami (Protagonist),

Bariton Battaglini (Israele) ziemlich applaodirt wurde.
Carpi. In Mercadanle's Normanui a Parigi machte

sich die Altistin Gramaglia, die Brambilla (Erminia), der

Bariton Perego besondere Ehre ; Bassist Alessandriui und
Tenor Filippini genügten.

Piacenza. Nicht kalt, nicht warm machte Dooizel-

li's Figlia del reggimenlo. Die Baumann (Titelrolle) war
die Beste von Allen, nach ihr Tenor Boszetli; die Bo-

sebetti und Buffo Gore verdarben nichts.

(FirlieUn; f»ljU)

Feuilleton.
In Irrenbaus« zn Roaeo ist vor Konen ein Versuch , dorrb

Wabniinniffe grosae Ceiangitüeke, Chöre Tür niionlifbc uod weib-

liche Slimaen, vor «Isens gewählte« Aaditarium lofTubree sn lu-
tea, vollkeane« f/alnages. Derselbe Versank, darch tbatt(re Theil-

Dahme an musikalischen Prodnctionen auf die Heilung der Irren

eiasawirkea , ist schon früher im Bicetre aait glücklichem Krfolge

Au Madrid wird geweidet . Der bekaaata Baader Ä/«m ««ra
batla das Theater des Circa» iibernaiaaten , and obgleich er dabei

notorisch vial Geld sniettt, so haben doch Jetst iwei ander« eft

geaaoat« Fioanzmsnner, die Herrca Fegtmga aad Ctriola, beschlos-

sen, dem Circa« dareb die Ucberatbae dei Theaters dal Prielips

CoocnrreB« ia Bachen. Bio italicolseber Ceapaeisl, Herr Batiiio

Batiii, ist im Anfinge dieser Herren nach Frankreich and Italien

Bereist, ob ein« gliaieade Operntreppe aaxowerbeo, weteb« die

des Clrcu verdaakela salL Di« beides Opera werden sieh wahr-
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seb«iolicii gegenseitig to Grunde rlehteo, aber da« Madrider Po-

Der Componist Krkl in Pestb beabsichtigt , sammtliche Musi-

ker ia Uagara ia eiaem grossartige« Musikfeste to berufe» , oad
wird alle aaabaflcreg Mosiktaleute su Borde ro. Jeder voo ihnen

möge bei dieser Gelegenheit versutrageade 8tüeke eamponireo. Zu-

Sotut und Jettt. Am II. J»»i 1713 erlieM Ludwig XIV.
ein Decrat, weleke« die Angelegenbeitee der Oper ardaele. Dich-

ter oad Componist einer Oper erhialteo för die eratea sehn Ver-
Stellungen Jeder 100 Llvrea, oad für die zeba folgenden SO Lirrei.

Die Besoldung de« Gesainrotpereooals, voo der Priesa Denoa bit

xam Schneider, war aaf 66,260 Livree festgesetzt. Die höchste

Gage Hir eiae Prima Doaaa «der eiaea erste« Teuer betrog 1500

Livree. — HeotsuUge erbSU s. B. der Tenor Sahn, der für die

bevorstehende Saison der italienischen Oper in Moskao engsgirt

ist, 60,000 Frauken Gage aad 26,004 Fraakea Coueertkooornr für

die fünf Moonte ; Morioni Ist vom Qaeea» Theater ia London aof
seeha Vorstellungen ongagirl, für derca jede er 100 Pfaad Sler-

liag erbüll. II. a. w., «. a. w.

Carl Maria x>. Weber'/ sterbliche Ueberrrate «iad ia Deutsch-

laad aogelaagt »od am 26. Oelober zu Hamborg mit eulspreeben-

dea Feierliehkeilea in Empfang geaommea wordea. An J9. Oete-

ber begaben «ich gegen 300 Musikfreunde aa Bord de« Dampf-
schiffes, welches die Aaebe de« grauen Tondichters eotbielt, e*

ward daaelbtt, aaler Capellmeiater üfrreV Leltong, eia Psalm aad
Beethoven'* Trauermarsch aufgeführt, aad dar Sarg mit eiaem til-

kernen Kreaie gesebmückl, sa welchem jeder der Theilnebmcr bei-

gesteuert hatte; die Festrede hirlt Herr Erebe. — Ia Dresdea ist

zu Fahir'i Beiaetsaag eia Comild zusammeugrlrrtea, da« die Ko-
ala» Iii bereits Yorhandenea Fonds decke« wird. Eia Grabgrwblbe,
aaoh Semper

1

» Angabe aaf dem katholischen Kirchhof errichtet,

wird die Gebeiae Weber*t aufeebiaee. Aaf eiaem Sie»! lieben

Piatie Dresdeos soll eine Bronzestatue aorgestellt Oed hierta eiae

Cuncurreot nater den deutschen Künstlern uasgesch rieben werden.
Die Kosten will man dsrrb Sammlungen zusamueobriogen ; meh-

rere Künstler, wie Meyerbeer, Motthetee, MendtUroha, Lütt, Ben«-

i ihreMitwirkoag dareb Caoeerten. ».w.

Am 31. Oetober «Urb in

.r S.b», 20 Jahre all, -:-

ln Bremen »Urb der

Carl Maria «. Weber', jäag-

Scbüler der MalerLunst.

Ia Pari« gefiel eine neae komisch« Oper 1« einem Aufzuge

:

Le Moasquelaire, Erstliogsoper eines jungen Componistro Namens
Boittqutt. Die Musik wird als leicht, gefällig and anmathig go-

Musikdireetor Abt ia ZBrieb achreibt au eiacr dreiaeligen ro-

mantisch komischen Oper; da« Boeh dazu iat voa dem Züricher
Diehter Metternich.- Capellmeiater Täglichebeek ia Heebiagea hat
eiae aeaeOpen „Kaiser Heinrich" rollendet, Bach von Dr. Oldenburg.

Der bUberige Organist an der Marienkirche ond »tidtlsebe

Musikdireelor zn Lübeck, Gottfried Hermann, lat als Capellmei-
ater aach Soadershsuseo abgrgaagea. Bia tüchtiger Dirigent, Vie-
lio- aad Piiaofarlevirtaos , erwarb er «ich aach ein besonderes

Verdienst dareb Einführung der nerdisefarti Masikreate, deren er-

ste« 1830 Ia Lübeck gefeiert wurde.

Theodor Kleinert%, Glnsermaisler and Mitglied des Theater-
orrheiter* sa Cbla , btt eiae «ebr einfache aeae Vorrichtung zon
Slimmea der Paakea erfunden ond darüber ein Privilegium aaf

Lutt

Ii

grgeanlrtig ia Madrid Furore.

von den Mitgliedern

bernen Pokal als
~

ia Neustrelitx der Capellmeister am
er, «eia 26jabriges Jubiläum oad e

• Oper wie der Capelle eiaea »ebbten sll-

Mnaikdireclor Jusrph Gungl ia Berti» hat vom Könige voa
isaen für die Widmung der von ihm compoolrte» Marsche eiae

Tabatiere <

De Beriot hat ia seinem Hasse su Brauel unter dem Namen:
„Cercle dea arts" einee künstlerischen Verein gebildet, dessen

Vlceprasident er selbst, President der Fürst von Chimay ist ; der

Verein versammelt sich alle viersebe Tage, nnd wird jährlich vier

grosse Coacerte, vier dramatische Vorstelloigeo, vier literarische

U« Urbaltaogea geben. Er findet sablrelebe Theilnabme.

Die holländische „Maalacbappy ter Bevordering der Toonkunst"
hat folgende Preise ausgesetzt: 300 Fl. für eine Symphonie j 60
Fl. rar eia« Piaaeforteseaate ; 60 Fl. Tor eine Sonata quasi faata-

aiat 40 Fl. Tür eiae Sonata ea Foga voor Orgel; 25 Fl. für vier

(tnartrtte Tür Sopran, Alt, Tenor und üais, 25 Fl. für

Ankündigungen.
Neue Musikalien

iaa Verlage von C. F. Peter», Burraa de Musi<roe, in Leipzig i

Belebe, C *»., Melodie«« fite Flöte n. Pfte. Op. 31. SS* Ngr.

inten. Fr», Variation« belli, aar la Polka nationale pour le

Piano. Oeuv. 138. 90 Ngv.

In der T. TrmutSTelsn'scbcn Buch - und Moaikalicikand-
lung (J. (wultrntatj) in Berlin sind so eben erschienen :

Jfthltn, F. wV», Ds'e Rinigtlntmei i War einst eia alter König.

Gedickt von Bollae für den einstimmigen Chorgesang, mit Be-

gleitung 4er Infanterie- nnd Cnvnllerie - Musik (getrennt oder

vereinigt), eingerichtet van W. Wiepreebt. Pnttitsjr. Pr. ISi Sgr.

Prem 1 Sgr.

(Bei Partieen an IOO Exemplaren und darüber i Sgr.)

Dasselbe Lied mit Begleitaac de» Piaaotorte. Preis tj Sgr.

Op. SO. Gm» mm dem FrfMimg. Gedieht von Rncblila rar

Sopran, Tenor und Bas«, mit Begleitung dea Pi»»ofortr. CLavter-

uaxng. Preis 1 TUr.
rwUtni, H., Op. 71. Zwei »melte miH PUnofoHcbegleilung.

10 Meerf.hH , „Mein LiebcWn wir saaao bei.aaamen." («kr So-

praa nnd Tenor). S) Lirbcsalern:

(für awei Soprane). Prcia IS Sgr.

Brttiine, Otto, Frühliiigaleben (für

isn lofligcn Bereiche. Preis 10 Sgr.

Duiuvlrr, .f.d., S Rosnancc« earscteristi<pies (Parole« träne.

et uilesn.) für Sopran. Op. 1. Conti I) La tolle dn Tibre: Bn-
tessdea-vons eette voi«. i) Le relomr d'on Onsne: Un

1

de baut «igtiage*. S) Cbant d'nne jeune fille . Moa eo

toi. Preia IS Sgr.

«.»hrleks, W., tsebtwokt von Byron (für Mr»oaoprna)i Lob'
wohl I wenn je ein brüastige« Gebet. Preis ?i Sgr.

IsAkrm», C~ Op. 9. Heft 1. Vier Lieder für Sopran, i) Früh-

ling von Gcibeli „Und wenn die Prinsel." — 8) Das Msdeben
von Alben von Byron : „Gieb nsir Mädchen." — 3) „Wo vreill

mein Lieb.«' — 4) Der Abrndstera von HofTaaaon von Fallen-

i . „Dn lieblicher Stern." Prcia .7} Sgr.

inen und Liedertafeln empfehlen wir die ia unse-

rem Verlage eroebieaeara

Sechs vierstimmigen Gcsangr tat Männerstimmen, ernsten und bei-

C. Kreis Op. 10». 1 lab. 8 Ggr.

dt Comp, in Hamburg and Leipzig.
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Im Verlag* «er Urfteraeiebuelen erscheint

thnmsrecht für Deutschland i

Marcbe flinebre de Dom Sebastien
de »Olivetti

xmr le Piano

Fr. Mjissi.
Preis 1 Fl. 15 Kr. Coov.-M.

»0. November 1844.
Plrtro Meclirtti »jiu. tsrlo,

k. k. Hof-Kanal- .ad Mu»ik.lieohandluu
(

Für Mniikcr nnd Musikfreunde iat M eben vom Capellmeisler

I<. Schuberila eraebieoeu uad in allen Back- und Mosika-

Iwahaudlungea vorrülhig:

MHe Üeneralbassichre
theoretisch and practiscb dargestellt. Geh. 21 Gr.

Ein klar und Wehl faaslicb geschriebene* Handbuch fljr Di-

lettanten nm Selbstunterricht nnd für Lehrer ein Leitfaden beim

Uaterriehtertbeilea. Oer Verfnteer int al« gediegener' Componitt

nnd Mickriger Musiker bekannt, and es dürfte obige* Werk da-

her wobt b«änderet Infereaae erregen.

Bei V. K. C. KiClirUtart in B real au Ut ao eben er-

schienen und dnreb alle Musikalien - und Buchhandlungen dei In-

nnd Aualaadc» iu beaieben :

ABC des Violinspiels.
,

Vorschule zur gründlichen Erlernung des Violin-

spiels nach den Regeln der vorzüglichsten deut-

scheu Meister, mit XXIV Cehuogsttücken
TOD

Jflorltz Schön.
Otp. 32. Preis 15 Sgr.

Mit den ersten Anfnii(N(niiiden beginn! hier eine

Reibe von L'ebuugaatückea, vrelebe ganz dazu geeignet find , den)

Schüler die Elemente dca Violintpiela auf die leiehlcate nnd ange-

nehmste Weite heimbringen. Oer königliche Mutikdirector Herr
SrXän iat nlt Violinvirtuo» , alt Componiat nnd Lebrer dieaea In-

alramentt ao rühmlich bekannt, das» »rin Kante hinreicht , nra die

dieica Werkcbent zu
folgend c , vriedör nes

VortrcfHicbkeil und Kmpfehlungswürdigkr
verbürgen. Jjj* An Obige» »chlic*!en tie

ekle Werke an rgedrnc

En«*rater LehrmelMtrr fftr den praktischen V|a>-
lln- Unterricht in »tufenweite geordneten Uebungcn der
rr»teD Position durch alle Tonleitern und Tonarten. Op. 251 u.

S7. in S Lief., jede 90 Sgr. — S Rlblr.

Prtaktlnrher Vlol In -Unterricht 43 U«buag»»tüeJi*

für die Violine (tttit einer begleitenden zweiten Violine für den
Lehrer). Dritte Auflage. Iii Sgr.

In Tauaenden ron Exemplaren »ind diene an praktischer Brauch-

barkeit alle* Aehaliche bei Weitem übertreffende* Werbe durch die

ganze We(t ve/breilet und finden bei allen Sachverstaadigen nur
eine Stimme der Anerkennung; tie eignen »ich daher auch ganz
Torzuglich tu WelhnsehtHgeMcheialten für die

In meinem Verlage wird ericheinen, mit Bigenlbuintrechl für

alle Länder, ausgenommen l'ngland und Frankreich i

Döhler, Th., l'l Melodiecn mit Italien, and deutschem Test.

ISI Lieder ohne WoHe. Op. 87.
Leipzig , den 23. November 1844.

€?. F. Pelrri, Bureau de Mu»i<
(
ar

Wohlfeile, bette nnd voll»iandig* Sammlang von Orgelvtockm
• Her Art 1*1 der, fast allgemein rn Kireheo and Srminarirn eingeführte

Orgclfreund.
HeratMgefebeB ron G. IV. Körner aad A. G. Ritter.

5 Bände a 1 Tftlr.

aind hereilt erschienen. Vnn dem ernten Hefl de* aeektten Bandet

kann demnach*! in allen Buch - und Mnaikalieahandlungen Kn-
»ickl genommen werden. Auf aecha Biemplare wird da» siebente

frei gegeben. Gefälliger Verwendung und Bestellung sieht entgegen

Will.. Himer in Erfurt.

In allen Buebbaadlungen iat au haben >

Wedemann's lOO €tesänge
der l- asrhqld, Tugend und Kreisde. ircraulMicben Kiadcrhrrzc» ge-

widmet. Mit Begleitung dea Ciavier*. Braten Heft, Achte vor.

mehrte Auflag*, lach. * TM», oder 114 Kr. (B* aind im Ganzen
3 Helte a | Thlr.)

Wir« dieae herrliche Sammlung
Mrlodieen nicht tchon auf der gansen Oberfllche de* deutecken Va-

vielea lanaend Kinderheraen uad
«na anf den Abtat* ron eirea 80,000 Biemolareo. oder auf i

rerc Dutzend mehr begeisterter als lohender llecentieuea keaieken
können. Daher genüge die Versicherung, daat auch
Auflage wieder zahlreiche Spuren der »er

geehrten Herrn Herausgeber» an »ich tragt.

W. WMJemann'i
MOO deutsche Volkslieder

II Begleitung dea CWvter*. Ente* Heft. Dritte <

Geb. \ Tblr. oder 1 H. IS Kr. (Kt und im
5 Hefte von gleichen» Preise,)

Von dieaer neuen Auflag* de* Volkslirdrr laut sich so ziemlich

dasselbe angrn, wie von den Kiaderläedern. Sie hohen ebenAalia eine

grnssi

denn
Verbreitung and glänzende britische Anerkcnnoug gefunden,

kie unisehliessen die schönsten Pertr» deutscher Dichtkunst

nnd Melodie und bieten int sorgfältigsten barmoorx-hra Satz die

»chöntlen Weisen. Auch dieaer dritten Aaflagc hat da* uuennüd,
rae Vorzüge

Im künftigen Monat eracheiat ia unserem Vertage

:

MZrnst und Sehers,
Original •Compositionen für grosse und kleine

Liedertafeln.

Fünftes und sechstet Heft.

Sä n geraaal
vom Musik- DIrector sf. •tt« in Dretden.

Partitur 12 Sgr. ,
jrde Stiaime 5 Sgp.

Inhalts II Gentnge mit den (Jrberaehriften r I) Willkommen
2) Gebet. 3) Krühlingelied. 4) SeblummerKed. tf) Wanderlied.

0) Waldlied. 7) Barcarole. 8) Kricgerehor. U Triaklied. 10} Wal-
aer. II) Seblut* und Jubelchor.

Sehlentiagen , dea 1. Novemlwr 1844.

Ein Trompeter, welcher sein Instrument ira hricbslen Grad der

Vollkommenheit führt and daher mit Reckt al» ein aeegeseiekae-

ter Künstler empfehlen werden kaan, wünscht eiae lelientläagliche

Ansletlnng. vorzugsweise in den sächsischen Provinzen oder am
Rhein. IIa derselbe in mehreren Orchestern und ansgrzeiebnetea

Rcgiraentsmusikchfiren al* Solotrompeter fongirte, kann jederwünach-

baren l'oederong entsprochen wenlen. Nibcres noter traakirten An-
fragen crlheill die tluchhandlung voa Ludwiy Schumann in Leipzig.

Druck uad Verlag von Breitkopf und Härtel iu Leipzig and unter deren Vrraaiworlliehieii.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 4UB December. M 49. 1844.

(I JtcenuM««*. — /V«e*n*Al*»: Au« Berlin.

Moiik- Vertini Minnbeim. — Ftuiltrtnn.

• Ltipsig. Sommer»l«gioo« lo lutiea. (Forlsetioog/.) -

ECENSIOREIH.

Kleine Musiklehre. Ein Handbuch für höhere Bildangsan-

staltea, Seminarien, Gymnasien u. s. w. beim Unter-

richte in der Theorie der Musik, von F. J. Kunkel.
Darmstadl, Jongbaus. 1844.

Die Schreibseligkeit der Gegenwart, welche von Messe
zu Messe in steigender Progression den Büchermarkt über-

schwemmt, scheint sieh seit einigen Jahren mehr nad

mehr auch dem musikalischen Gebiete zuzuwenden , das

bis dabin verhältnissmässig nnr spärlich beJacht wurde,

wenigstens was theoretische Schriften anlangt ; wahrschein-

lich am deswillen, weil man sehr wohl erkannte, dass

hier nicht nur gründliche Durchbildung, vollständige Be
i. l.— ^w vv : L" J -«
Form erforderlich sei, sondern dass damit sich auch die

Fähigkeit einer klaren Darslelluognweise paaren müsse—
was bei sonst ganz tüchtigen Musikern sieb nicht immer
vereinigt Dndet. Nach zwei Richtungen binaas — wenn
wir das Gebiet der Musikgeschichte als ein vorbereiten-

des oder doch subsidiäres vorläufig hier unberücksichtigt

lassen — konnte sich die theo re lisch - musikalische Lite-

ratur vornimlieh ergehen — Hiebtungen, die allerdings

nicht streng geschieden werden können, insofern sie ge-

genseitig sich durchdringen müssen, weil eine ohne die

andere gar nicht gedacht werden kaan — Rioblangen

als«, die wir nur insoweit getrennt betrachten, als der

vorwaltende Zweck irgend welcher theoretisch - musika-
lischen Schrift sie mehr einer oder der anderen angebörig

bezeichnet, der rein wissenschaftlichen nämlich, oder der

vorzugsweise methodischen. Früher liess man sich aller-

dingt von dem kindischen Wahne beherrschen , es sieme

sich nur dann, als Schriftsteller in einem Fache öffent-

lich aofsutreten, wenn man entweder neue Untersuchun-

gen und Entdeckungen oder wenigstens Berichtigungen

in der Wissenschaft desselben, oder auch wenn man eine

gründlichere, fasslichere, klarere Methode für die Er-
lernung oder Aneignung einer solchen, darzubieten habe.

Die Gegenwart, in ihrer nach allen Richtungen hin sieb

erstreckenden Emancipalionswulh und Anrklärungssncht,

belächelt diesen Wahn anserer Viler mitleidig wie so man-
chen andern, und hat sich auch von ihm nicht ohne Er-
folg zu emaneipiren gesucht; namentlich begegnen wir
im Lehrerslande, seitdem die Methodik namentlich bis-

weilen über die Gebühr gepflegt und erhoben wird, einer

Schreibwutb, die in allen bezüglichen Fächern das Publi-

cum mit einer Flut guigemeinter, aber mindestens gesagt,

ganz überflüssiger Werke überschwemmt, die durch die

Verwirrung, welche sie bei den verschiedenen Individua-

litäten anrichten , bei Weitem mehr Schaden als Nutzen

stiften. So mancher Innrer, der einige Jahre (höchstens !)

über irgend einen seiner Lieblingsgegenslände docirt hat,

meint nun, die dabei befolgte neue (?) verbesserte (?) Me-

Vell nicht länger vorenthalten in dürfen, and
Liede — doch das gebt uns hier eigent-

tbode der Welt

das Ende
lieh nichts an, nnd wir haben dem geehrten Leser die-

ser langen Einleitung wegen eigentlich Abbitte zu tbua,

wollen das auch — falls er einmal unerbittlich darauf

besieht — hiermit pflichtschuldigst gethan haben, gleich*

zeitig aber erklären, dass wir in hartnäckiger Verstockt-

heil meinen, wir hatten daran so Unrecht nicht gehabt,

da so Manches aas dieser Vorrede auf das Büchlein, das

unserer Beurtheiloog vorliegt, und über das der geehrte

Leser unsere Meinung wissen will (oder nicht), merk-

würdig genau passt, genauer als man's beim ersten Blicke

glauben möchte. Wir werden ja sehen.

Dass bei einer „kleinen Mumklehre" nicht ron Auf-

stellung und Eni Wickelung neaer grosser Theoreme, nicht

von Förderung der Wissenschaft der Tonkunst au sich

die Rede sein kann, bedarf kaum der Bemerkung; wir

haben ein solches Büchlein von vorn herein als ein dem

Gebiete der Methodik angehöriges zu betrachten. Da wir

aber gar sehr in dem Wahne der früheren Zeit befan-

gen sind, dass nnr die Methode veröffentlicht zu wer-

den verdiene, welche reelle Vorzüge vor der bisher be-

folgten bsbe, von diesem Wahne uns auch durchaus nicht

mögen emaneipiren lassen, so können wir unsere aufrich-

tige Meinung nur dabin aussprechen, dass der Druck von

Herrn Runkels Musiklebre gar kein uns b weisliches Be-

dürfnis* gewesen. Es ist auffallend, dass die Verla

oft direet oder indirect wc
Herausgabe ihrer Werke entschuldigen. Wozu denn das?

iisj ge

in den Vorreden sich so oft direet

sgabe ihrer

ist das Werk gut, so bedarf es dessen nicht — laugt es

nichts oder ist's doch wenigstens überllüssig, so hättet

ihr's nicht drucken lassen »eilen! Aach Herr Kunkel ver-

sucht so eine verblümte Entschuldigung! er sei seit zehn

Jahren Lehrer am Srhullebrerseroinar zu Bentheim, und er

habe kein Buch gefunden, was ihm zur Grundlage des musi-

kalischen Vorunlerricbts passend geschienen. Da bedauern

wir einerseits den Herrn Verfasser aufrichtig, anderer-

i, dass allerdings ein ver-

49
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bandeuer Leitfaden io seiner rollen Totalität selten einem
Drillrn genügt, weil die Individualitäten verschieden sind,

dass aber die« allein noch keinen Gruod abgeben kann,
ans nenn Büchern das zehnte tu fabriciren, weil dieses

eben wieder einem Andern auch nicht ganz zusagen wird

and wir zuletzt eine Unendlichkeit derartiger Fsbricalioo

befürchten müssten. — Der Styl des Verfassers entbehrt

der Gewandtheit — ein L'ebelstand, den wir leider bei

Musikern nicht selten antreffen — , ist selbst nicht frei

von Provinzialismen , die in einem Buche , vom Lehrer
für künftige Lehrer zunächst bestimmt, nicht vorkommen
sollten; die Definitionen sind, wo nicht gerade aus ande-
ren Werken entnommen, oft breit und dadurch unklar,

mehr Beschreibungen als begreiOiche Erklärungen, wie
denn überhaupt dem Uü'chleia als Leitfaden n>i-hr Präzision

nnd prägnante Kürze, vor Allem ein Abslrahiren von nichts-

sagenden Wiederholungen oder curiosen Zusätzen — z.B.
über die chinesische Tonleiter, S. 54 f. — zu wünschen
wäre. Die Ordnung der Materien ist übrigens eine sehr
merkwürdige — ein boutes Durcheinander ohne irgend

welch erkennbares leitendes Princip, ohne alle logische

Consequeoz, nnd die sollte man in einem melbodischeo
Handbuchc denn doch wohl nicht vergebens suchen. Nach-
dem nämlich in der Einleitung viel — aber eigentlich

gar nichts gegeben ist, als eine Zusammenstellung von
musikalischen Worterklärungen, wo hinein sieb auch ein

Gerippe der Organik verirrt hat (diese Einleitung bitte,

mit Ausnahme ihres ersten Satzes, logisch den Schluss

des Werkes bilden müssen l), ei halten wir die Tunlehre—
ein Ausdruck, den der Verfasser sehr eng fasst — im
ersten und die Notation im zweiten Capitel; daran scbliesst

sieb, mit Uebergehung der Intervallen- und Tonleiter-

lehre, die erst respective im fünften und vierten Capilel

abgehandelt werden, im dritten Capilel die Rhythmik, eine

Anordnung, in welcher wir wenigstens einen naturge-

mässen Fortschritt, einen methodischen Sinn nicht zu fin-

den vermögen, wenn sie sich auch durch einzelne Schein-
gründe rechtfertigen lassen möchte. Dann wieder behan-
delt der Verfasser zuerst die Harmonik — dieser Ab-
schnitt ist übrigens der klarste und in sich übersichtlich

geordnetste, doch nur eine Reprodoclion — und dann die

Melodik, wofür wir abermals einen Grund um so weni-
ger aufzufinden vermögen, als der Verfasser selbst bier,

bei der Melodie,' die Lehre von den Stimmen, dem mehr-
stimmigen Satze, der Vorbereitung und Auflösung an-
knüpft, unzweifelhaft Dinge, die in das Gebiet der Har-
monie gehören. Ueberdies feblt so Manebes, was seihst

in einem soleben Leitfaden Jeder ungern vermissen wird,

». B. über Modulation, über Vortrag u. s. w. Die bei-

gegebenen Aufgaben sind zu wenig zahlreich nnd erschö-
pfend, wenn sie für Solche bestimmt sind, die des Bu-
ches sich ohne Lehrer bedienen — wozu wir durchaus
nicht rathen können! — und von einem Lehrer zu Grunde
getagt« gm* überflüssig und wenig empfehlenswerte; be-
sonders steif und ungewandt sind die nenn beigegebenen
Bassführungen zu den drei Chorälen; die angebängten
Ausweichungen ans allen in alle Dur- und Molllonleitern

sind «n sich nicht zu tadeln — wozu aber solche Esels-

brücken? Von einem abgehenden Seminaristen erwarten

Das Büchlein ist gut gemeint, mag auch für den Verfas-

ser in seinem amtlichen Rreise ein Bedürfniss sein; für

die musikalische Literatur ist es keines, denn das darin

enthaltene Gute findet sich eben so gut, zum Tbeil bes-

ser schon in anderen Werken, und nur der sehr billige

Preis bei aoständiger Ausstattung mag für Manchen der

Berücksichtigung werlb sein. Wut.

F. Chopin : 3 Mazurkas pour Pianoforte. Op. 56. Leip-

zig, bei Breilkopf und Härtel. Preis 25 Ngr.

Der Rhythmus nationaler Tänze bat den neueren

Componislen bereits reiche Ausbeute gewahrt. Die polni-

schen zumal sind vor anderen durch rhythmische Eigen-

tbümlicbkcit ausgezeichnet , und der characleristische

Schwung der Mazurka namentlich wurde von Chopin, als

er aus seinem Vaterlande sich vor dreizehn Jahren nach

Frankreich übersiedelte, in die Salonlileratur des Piano-

forle 's mit der ihm inwohnenden Poesie eingeführt, ja,

er verdrängte die bis dahin von Virtuosen behandelte Po-

lonaise. Er bat jenen scharfen Rhythmus lieb behalten,

der ihm für seine weichen , träumerischen Motive einen

willkommenen Rahmen bietet, und ist immer wieder zu

ihm zurückgekehrt. Die feste Bestimmtheit des Rhythmus
gestaltet dem Componislen, der nach dieser Seile gebun-

den ist, nur in harmonischer Hinsicht Freiheit, die Cho-

pin nun aufs Vollständigste benutzt. Die Wendungen sind

zuweilen ganz ungewöhnlich, sogar hart, nnd werden nur

durch seine weiche, elastische Spielart so weit gemildert,

dass sie dem Obre nicht verletzend erscheinen. Auf sol-

chen Vortrag, worauf diese Musikstücke hingewiesen sind,

kommt Alles an. Die vorliegenden drei Mazurka's liefern

abermals für das hier Gesagte an vielen Stellen Beweise.

Gleich der erste verhüllt seine Grundionart Hdur zwölf

Tacte lang in ein räthselbafles Gewand. Die Melodie selbst,

grösstenlheils in eine Milleistimme gelegt, verlangt ia

ihren zarton Umrissen sehr viele Pflege, wenn sie nicht

verwischt werden soll. Das Alternativ in Esdur (so ist

es zur Bequemlichkeit, da Disdur schwer zu lesen ist,

geschrieben), mehr tigurirt, als melodisch, hebt sich gut

von dem ersten Gedanken los. — No. 2 (Cdnr) wird

schnell Freunde finden, weit fasslicher, als die anderen

beiden, und an die Jugendzeit Chopin's erinnernd. Der
liegende Grundion mahnt an die seltsame Instrumentation,

die man in eiuer polnischen Bauernseheuke zu hören be-

kommt. — No. 3 ist originell, doch von harmonischer

Unruhe. Es wird mehr bin nnd her modolirl, als der Ge~

sammtwirkuog nützlich ist. Der Cbaracter des Mazureks
gebt ia den einer freien Fantasie über. Der Grundge-
danke, an sieb klein, wird gleichsam zum Spielballa der

Laune. Einzelne Wendungen, die bei dieser Gelegenkeit

vorkommen, sind geistreich und interessant.

s Deuz Nocturnes. Op. 55. Ebend. Preis 20 Ngr.

Auch die Form dea Nootorno'a, von Field ia der Mu-

sik weit, namentlich in der Claviermasik eingeführt, bat

Chopin mit Vorliebe gepflegt, ausgebildet, ihr dauernd«

Tbeilnabme gesichert. Man kann hier eigentlich von einer

bestimmten Form gar nicht, sondern nur von der allge-
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«einen Bezeichnung eines kleinen, elegischen oder doch
sanften Tonslückes reden, denn weder in rhythmischer
noch harmonischer Hinsicht ist diese Gattung fest be-

stimmt, vielmehr dem Geacomacke des Erfinders über-

lassen. Je weniger kühner, mulhiger Aufschwung bei Cho-
pin sich findet, desto reicher xeii^t gerade seine Sebö-

pfungskrafl sieh in dem Gebiete milder Trauer, schwär-
merischer Wehmath. Aach seine Heilerkeit ist niemals
ungetrübt; der schmerzvolle Ausdruck ist ihr beigemischt.

Das erste dieser beiden neuen Noclurno's, worin Jeder,

4er des Künstlers Styl einmal kennen gelernt hat, ihn
leicbt wiederfinden wird, ist einfach, sehr edel und ge-

müthvoll: es verdient Empfehlung, deren es übrigens kaum
bedarf. Die Variation in Triolen mit dem Schlüsse in

Dur — das Stack steht in Pmoll — geht zuletzt in we-
nigen gehaltenen Aeeorden, die einer Präge ähnlich klin-

gen, aus- Das zweite Stück, Esdur, ist schwerer tm ver-

stehen, auch weit schwerer tu spielen. Nicht, als ob hier

Bravourpassageo vorlägen, aber das Verhältnis« der gleich-

massigen Begleilungsfigar zu der Melodie, die sieb in ly-

rischer Freiheit dahinzieht, bedingt die Schwierigkeit; an
stricte Eintbeilnng der Figuren muss man siebt denken,
sondern jede der beiden Hände muss durchaus selbstän-

dig ihre Aufgabe losen, sonst erliegt der Reiz dieses zum
Studium sehr geeigneten Stuckes. Der Werth eines durch-
aus kiinstgebildeten Vortrages kann sich hier sehr geltend

machen, da von heftigen
, materiellen Effecten nicht die

Rede ist.

Carl Vow. Concertslück in Form des Concertino für

Pianoforte. Leipzig, bei Breilkopf und Härtel. Preis

1 Tblr. 15 Ngr.

Der junge Componist bat sich bisher insbesondere
durch geschickte Arrangements für das Ciavier und durch
kleine Gesangstücke bekannt gemacht; eine grössere,

selbständige Arbeit, wie die vorliegende es ist, bat er, un-
seres Wissens, noch nicht veröffentlicht. Der Titel ist

nicht präcis genug gewählt und leidet an einem Pleonas-
Stock ist ein sogenanntes Concertino, worin
Herkommen der erste Salz halb geliefert wird,

um in engster Verbindung mit einem kurzpefjsslen An-
dante und einem fröhlichen Finale aich zu einem Gän-
sen zusammeazaschliesseo, ein Verfahren, das vor Allen
Weber und Mendelssohn mit Geist benutzt haben. Der
Componist konnte also entweder Concertslück oder Con-
certino als Bezeichnung anwenden. Doch auf Namen
kommt überhaupt nicht viel an. Wichtiger ist das Talent,

das sieb uns darlegt. Auf Orrhesterbegleilung ist verzich-

tet, vermulblicb am für musikalische Soirees nützlich zu
sein ; dennoch giebt es viele Stellen, worin dieselbe dem
Componisten vorgeschwebt hat. Es würde durch Orcbe-
slertutü's Manches gewinnen, manche Schwäche, wenig-
stens ermattende, ausfüllende Stellen würden die sehr

hübschen Hauptgedanken und Bravouratellen hervorheben.
Fragen wir nach dem Cbaracter des Ganzen, so ist der
erste Salz (Fmoll) stürmisch bewegt, der zweite (Des dar)
mild und fromm, der letzte (Pdur) heiter und lebensfroh.

An Mendelssobn's herrliches Gmoll- Concerl erinnert Man-
ches. Der erste Satz ist der am Meisten poetische, auch

der zweit«, obgleich nicht besonders originell. Der letzte

wird dem grossen Publicum am Besten behagen, er ist

tänzelnd , für den Renner aber zu sehr zusammengestü-

ckelt ; um melodisch zu sein , sind die Themata schnell

neben einander hingestellt, anstatt in und mit eiuauder

künstlerisch verbunden zn sein. Die Effecte des 1 n Stru-

men Ls kennt der Componist und wendet sie sehr erfinde-

risch an ; die kleine Melodie Seile 19, die nur dem Thema
des Finales allzuscbnell nachfolgt, macht sich, wie sie

ist, nämlich in den Alt gelegt, so dass sie allein mit dem
Daumen der rechten Hand gespielt wird, allerliebst. Schwer
ist das ganze Werk nicht zu nennen, nämlich für sol-

che Spieler, die einmal sich hören zu lassen , überhaupt

befugt sind. Es ist F. Mendelssohn gewidmet, dem, wie

sebou gesagt, der Componist Manches verdankt, ohne des-

sen feinen polyphonischen Styl sieb bereits ganz angeeig-

net zu haben. Er schwebt noch zwischen der modernen

und jener auf älterer und soliderer Basis ruhenden Schreib-

art. Wir zweifeln nicht, dass rüstiger Fleiss. den er be-

reit« bewährt, ihn für die letztere immer mehr gewinnen

und seine Erfindung nicht beschränken, sondern för-

;

Julius Knorr : Materialien für das mechanische Clavierspiel

.

Leipzig, bei Breilkopf u. Härtel. Pr. 2 Tblr. 15 Ngr.

Diese Arbeit ist durchaus zeilgemäss. Der Verfasser

geht vun der richtigen Ansicht aus, dass, wenn man nach

den üblichen Clavierscbulen unterrichtet, man viele Zeit

verliert, und doch, wenn der Schüler die neueren Schwie-

rigkeiten überwinden soll, sich dann eine Lücke zeigt.

Die Geschichte der Technik soll der Schüler nicht durch-

machen, dies fördert ihn gewiss nicht, vielmehr zuerst

nur das Allgemeingillige , was den Coroposilionen jedes

Zeilraumes zu Gute kommen wird, von der Technik er-

lernen. Scharfer Anschlag und Fingersatz sind dieses All-

gemeingillige. Die auf 59 Seilen gegebenen Beispiele sind

ungemein zahlreich, nämlich 500 an der Zahl. Sie sind

mil genauer Rennlniss dessen, was überwunden sein muss»

bevor man von Freiheil des Fingersatzes reden darf, aus-

gewählt. Die in den Hummel'schen Werken vorkommen«

den Schwierigkeiten, noch jetzt grössere, als viele neue-

ren, namentlich Terzenläufe, sind beachtet, obne in all-

zugrosser Weitläufigkeit behandeil zu sein. Das Heft gibt

übrigens nur Materialien , nicht Cebungsstücke im stren-

geren Sinne. Für das Spiel polypbonischer Sälze möchten

dergleichen Materialien ebenfalls wünschenswert sein.

Der Verfasser bat indessen darin Recht, dass, wenn alle

parallel laufenden Passagen mit beiden Händen gleichmäs-

sig in Rrafl uod Reinbeil ausgeführt werden , dies auch für

pol) phooisebe Sätze die beste Grundlage sein mag. A. ti.

Nachrichten.
Bertin, den 6. November 1844. Nanmekr wieder

regelmässig meine Berichte fortsetzend, habe ich vom
October manches Interessante mitzuliieilea. Das könig-

liche Theater war von den vielen Fremden, welche die

Gewerbausstellung hergeführt hatte, täglich sehr zahlreich
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besucht, om so nehr, alt Hob das Repertorr viel Anzie-

hendes enthielt. Frau Palm - Spatsser , für dai Winter-
halbjahr hier engagirt, gab die lphigeuia in Tauris in der

Gtuck'tchm Oper, die Norma und die Elvira in Don
Juan mit vollen Wohlklange ihrer sonoren Stimme, in

der Darstellung nur öfters nicht belebt genug. Medea tob

Eurniiet mit Taubert's Musik und weiblichen Choren
wurde wirksam wiederholt. Der 15. Oelober wurde durch

eine Pestrede von L. Rellstab and ein neues Singspiel:

,,Die Sirene" von Seribe und Auber ausgezeichnet, wel-

ches durch die spannende, obgleich unwahrscheinliche

Handlung, die leicht fassliche Musik und die vorzügliche

Darstellung sehr gefallen bat. Präul. Tucxeck als solfeg-

girende Sirene nnd Herr Mantius als gewandter Schmugg-

ler, trugen den Preis des Abends davon, obgleich auch

die Herren Blume, Schneider und Zsckiescke sebr er-

götzlich mitwirkten. Auch Kreutser's Nachtlager von
Granada" wurde wiederholt. Herr Kraute sang im Don
Juan den Leporello recht gut; es fehlte indess seiner

Darstellung der erforderliche Humor. Auch Priul. Marx
war nicht gana cur Donna Anna geeignet, da diese So-

pranpartie so anhaltend hoch Hegt. Vorzüglich waren
Präul. Tuczecfc und Herr Mantius als Zerline und Don
Ottavio, auch Herr ßötticher als Don Juan. Im Ganzen
wollt« diese Vorstellung indess nicht so ergreifende Wir-
kung hervorbringen, als früher. — Auch Concerte eröff-

neten bereits die musikalische Wintersaison auf das Glän-

zendste. Der geniale Violinvirtuos Fr. Prione liess sieb

zuerst im königl. Theater mit seinem Concert beroique

und Variationen boren, gab demnächst zwei eigene Con-

certe, und wirkte ausserdem in einer von PrSul. Ch. v.

Hagn zum Besten der Pamilie des verstorbenen deut-

schen Bühnendichters Albini veranstalteten Soiree mit.

Ist der Ton dieses Violinisten auch nicht besonders voll,

so ist doch der Schmelz seines Vortrages und die bedeu-

tende Technik seines (nur niebt immer reinen) Spiels des

erhaltenen, lebhaften Beifalls vollkommen werlh. Herr
Prume trug in obigen Coneerten sein drittes Concert,

Concertino Op. A, ein Andante und Rondo, seine beliebte

„Melaneolie," das erste Concert von de Beriot, ein An-
dante und Rondino auf Motive aus Herold"t Pre* anz Clercs,

eine Polacca brillante und LafonCs Pantasie mit der
Scblummerarie aus der „Stummen von Porlici" vor,

welehe Therese MilanoUo vorzugsweise so anziehend aus-

führte. In den Coneerten des Herrn Prume trug Herr
TA. Kullak eine schwere Pantasiecaprice für Piano von
seiner Composition mit grosser Fertigkeit vor. Priul.

Marx sang ein neues, sehr gelungenes Lied von H.
Trukn: „Scheiden und Leiden/* Gedicht von E. Geibel,

mit inniger Empfindung und vieler Wirkung. Ein Pianist

Herr Louis Rakemarm aus Newyork trag das erste Trio
von Beetkoten (Esdur), von den Herren l^ruuie und
Morit* Ganz begleitet, eben so beifällig vor, als Schu-
bert'* „Porelle" als Caprice für das Piano, und „La
cbasse" von Stephen Heller. Auch wirkte« die Damen
e. Fnssmann , t. Hatjn und Hoffmann (aus Riga) durch
Gesang und Declamalion gefällig mit. In der oben er-

wähnten Soiree des Fränl. v. Hagn trug der Pianist Herr
Steifensandt die Beethoven'»che üismoll • Sonate für Piano

eorreet und mit Ausdrock vor) nur wurde das Allegro
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durch zu sehneile« Zeitmaass etwas undeutlich. Mad.

Heffmsmn sang mit sicherer Höh«, viel Volubilität und

starker Stimme eine Bravourarie von Persiam , Mad.

Palm - Spatuer seelenvoll das ,, Ständchen" und „Der
Wanderer" von Fr. Schubert tiefergreifend. Herr Krause
trug „Hakon's Lied" von Joseph Netser recht wirksasa

vor. Auch Präul. Marx sang „Die Botschaft" von Kü-
cken und ein Lied mit Violoucellobegleitung von 0. 7Yeft-

sen recht ansprechend. — Herr MD. Carl Klose halte

in der erleuchteten Garnisonkirche ein geistliches und

Orgelconcert zu mildem Zwecke veranstaltet, worin sieh

derselbe als tüchtiger Orgelspieler bewährte. Auch ab
Componist zeigt« sieb der Coocertgeber in einer Hymne
für Soli's und Chor mit obligater Orgel, und in einer

Motette für Männerstimmen, von einer vorteilhaften Seite.

Ausserdem sang noch Fränl. Tueseci ein üfferlorium von

Cherubmi und Herr Bötticher eine Arie ans Rossims
Slabat mater, und Mendelssohn s Motette für weibliche

Stimmen „Veni Domine" wurde wirksam ausgeführt. —
Die Herren Steifensandt und Gebrüder Stahlknechi wer-
den alle vierzehn Tage Triosoireen für Pieooforte, Vio-

line und Violonoell im Saale des Höfel du Nord veran-

stalten (wo Spontini noch verweilt). Die erste Soiree am
26. v. M. war zahlreich besucht. Es wurde darin ein

älteres Trio von Hümmel, Op. 12 iu Esdnr, die Beet-

Aoeen'scbe Sonate für Pianoforte und Violoncello, Ader,
Op. 69, und zuletzt das grosse Bdur-Trio von Beetho-

ven, Op. 97, präeis und gut nuancirt ausgeführt. Der

Pianist bat einen elastischen Anschlag, viel Fertigkeit und
musikalische Bildung; der Violoncellist lieht guten Ton
aus »einem Instrumente , und der Violinist besitzt Fer-

tigkeil, Feuer und Energie. — Die am 31. v. M. Statt

gefundene erste Svmphoniesoire'e der königl. Capelle, un-

ter Mendelssohn 's Leitung, war das Höchste von Kunst-

leistong in der Orcbeslermusik. Nicht allein die Energie

und Präcision, das Feuer und die Klarheit, sondern baupl-

I
sächlich die geistreiche Weise und die feine Scbatlirung

j des Vortrages, mit welcher die wohlgewählteu Meister-

werke: Heydns Esdur -Symphonie, Mexart's Ouvertüre

zur „Zanherflöle" und die Cnerubinis znm , .Wasserträ-

ger," nnd Beethoven'» D dor-Sympbooie mit dem reizenden

Adagio in Adur, ausgerührt wurden, zeugten von dem
tiefen Versländnisse des Dirigenten und von der Genauig-

keit der sorgsam abgehaltenen Proben, wie auch unsere

Capellisten den Beweis lieferten, wie Treffliche« sie un-

ter einsichtsvoller Leitung nnd bei gehöriger Achtsamkeit

leisten können. — Den 15. Oetober feierte auch die kö-

nigl. Academie der Künste durch eine öffentliche Sitzung,

und die Singacademie durch die Aufführung dej Xelter'-

acben Te Deums, eine Pestrede und den preuss. Volks-

gesang in ihrer Dienstagsversammlung, auf glänzende

Weise. — Am 13. November (dem Geburlstage der Ko-

nigin) wird eine geistliche Musikauffubrung der Singaca-

demie in der Garnisonkircbe, zum Besten der Klein -Kin-

der- Bewabranstalten &talt finden. — Di« italienische

Opernjresellschaft der Königsstädtiscben Buhne wiederholt

den Templario, Nabucodono.ior und ältere Opern, wie

z. B. den Barbiere di Siviglia, Luorezia Borg in, La Figlia

I del Reggitnenlo u. a. w. mit mehr oder minderem Er-

I
folg. — Die Eröffnung de« neu restaurirten königlichen
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Die Singproben der Denen Featoper von Meyerbeer ha-

ben bereit* ibreo Fortging. Auch ist die königl. scbwe-

diicbe Hofsängerin Fräul. Lind hier anwesend, um in

der neuen Oper mit Friral. Tuczeck so allerniren ond
sonstige Gastrollen xu geben. Kenner ribtnea ihre wohl-

klingende Sopranstimme. — Das jetzige Opernrepertoir

wird durch die Proben von der neuen Oper sehr be-

schränkt- Auch kommen öfter, als sonst, plötzliche Ab-
änderungen »er. —

Leipzig den 30. November 1844. Siebente» Abon-
nementconcert, Donnerstags, den 28. November. — Sym-
phonie von Joe. ifcydn (Ddor). — Seena nnd Arie mit

Chor ans Orpheus nnd Eorydiee von Gluck, gesungen

von Mad. Mcrtier de Fontaine. — Grand Allegro de

Concor! für die Violine, componirl und vorgetragen von

Herrn Antonio Bosntni au« Mailand. — Arie aus dem
Oratorium „Paulus" von Mendelssohn Barthoidy („Je-

rusalem" u. a. w.), gesungen von Frau Fischer-Achten,

herzog), braunsebweig. Hofopernsängerin. — Ouvertüre t

..Meeresstille und glückliche Fahrt" von Mendelssohn
Barthoidy. — Cooeert für da* Pianoforte, componirl nnd
vorgetragen von Herrn Lilo/ff aus London. — Cavaliae

ans „Robert der Teufel " von Meyerbeer, gesungen von

Frau Fischer - Achten. — Eameralda - Panlasie für die

Violine mit Orchesterbegleilung , Capriccio di Bravura

und Qnartelt aus den Puritanern für Violino solo, com-
ponirl und vorgetragen von Herrn Ant. Baasini. —

Die fast überreiche Auswahl von Mnsiksläckeu , die

dem Pnblienm an dienern Abend geboten worden, bringt

den Referenten in die Verlegenheit, entweder durch eine

ausführlichere Besprechung jeder einzelnen Leistung den

hierzu in diesen Blättern gestatteten Raum zu überschrei-

ten nnd die Geduld der Leaer zu ermüden , oder seinen

Bericht nnr anf kurze Andeutungen beschränken an müs-
sen. Er zieht daa Letztere vor, weil er dabei unbedingt

weniger wagt.

lieber die Symphonie genüge es daher zu bemerken,

dass sie vom Orchester mit der Innigkeit und zugleich

harmlosen Heilerkeil ausgeführt wurde, welche das ganze

Work durchdringt nnd in dem Hörer eine wohlibuende

Stimmung erregt, wie sie der joviale Vater Boyda mit

der ewigen Jugend seiner Melodieen hervorzubringen ge-

wusst bat.

Die CArcJr'acbe Arie wurde von Mad. Mörder de

Fontaine sebr schön gesungen; die gute Schule dieser

Sängerin verschafft sieh bei jedem wiederholten Auftreten

immer mehr Geltnng, und seihst ihre Gesaogmillel sehei-

nen durch grossere künstlerische Ruhe im Vortrage ih-

rer« eil i und durch allmälige Gewöhnung des Hörers an

den Cbarocter ihrer Töne so gewinnen. Die Composition

selbst anlangend, so ist deren bober Werth hinlänglich

bekannt; dass man dabei nicht auf eine solche dramati-

sche Auffassung, wie sie die neuere Zeit nnd die jelst

anders gestaltete Darstellung auf der Bübue bedingt, rech-

nen darf, versteht sich von selbst. Daa liegt in der Zeil

ihrer Entstehung. Solo und Chor greifen nicht drastisch in

einander; aber der Eindruck, den der letztere mit seinem

82f,

gemessenen Einherschreiten und seinem prägnanten, wenn
aneb etwas stabilen Hbylbmns hervorbringt, ist darum
kein geringerer, als ein moderner Tonsetzer mit den
musikalisch wahrscheinlich in gräflicheren Gestalten auf-

tretenden Furien bewirkt haben würde.
Bereite vor einigen Jahren bat uns Herr Baasini

eine Probe aeiner grossen Virtuosität gegeben, seitdem in
den deutschen und ausländischen Kuustmetropolen Ruhm
und Bewunderung eingeerntet und nimmt jetst, wie er
nns diesmal unzweifelhaft bewies, einen der ersten Plätze

nnter den Geigenheroen der Gegenwart ein. Sein Ton,
wenn auch nicht aehr voll nnd grossartig, bat doch etwas
eigentümlich Ansprechendes und Einschmeichelndes j sein

Vortrag seiebnet aich oft durch feine Schatürung, oft

aber auch durch eine scharfe Charaeleristik aus. Dabei
ist ihm nichts zu schwer oder unmöglich. Die zn Gehör
gebrachten Composilionen , melodiös und interessant ge-
halten, waren durchaus geeignet, die Trefflichkeit seiner
Leistungen erkennen zn lassen * besonders gedenken wir
hier der Leichtigkeit und des kecken Uebermulhes, mit
denen er die Eameralda • Fantasie vortrug, und der Si-

cherheit und Reiobeil, welche in der Uebertragung des
Quartetts aus den Puritanern vergessen Hess, dass Melo-
die und Begleitung auf einem Instrumente gespielt wur-
den , noch dazu auf einer Violine , die das gleichzeitige

Hervortreten mehrerer Stimmen so sebr erschwert. Lau-
ter und anballender Applaus begleitete seine sämmllichen
Productiouen.

Ein gleicher Beifall wurde der Fran Fischer-Achim
zu Tbeil und dieselbe mit Freuden wiederum nnter um
begrünst; sie hat sieh abermals durch den Vortrag der
beiden genannten Arien als eine 'Singerin ersten Ranges
bewährt, und wenn wir gleich unsere frühere Bemer-
kung, dass ihre Mitlellöne das Obr nicht angenehm be-
rühren, auch beute nicht zurücknehmen können, so ent-

hält doch die höhere Lage ihrer Stimme einen so vor-

züglichen Reiz, dass wir ihr in dieser Hinsicht kaum
eine Rivalin gegenüberzustellen vermöchten. Frau Fischer-
Achten weiss den höchsten Ton mit einer Sicherheit zu
fassen, so fest und ruhig zu halten und ihn endlich so
schön aosklingen zu lassen, wie es selbst eine jugend-
lichere Sängerin, bei der die Stimme vielleicht noch Teich»

ler anspricht, schwerlich im Stande sein wird. Dies zu
zeigen, bot ihr namentlich die Cavaline von Meyerbeer
reiche Gelegenheit, wührend in dar Arie ans dem Pau-
lus andererseits die grosse Vertrautheit der Künstlerin mit
dem Vortrage kirchlicher Compositioueo auf du Schönste

documenlirt wurde.

Nachdem wir dem Orchester und dessen Dirigenten

noch unsern Dank für die ausgezeichnete Aufführung der

Mendelstohn'ecben Ouvertüre „Meeresslille und glück-
liche Fahrt" gespendet haben, einer Composition, in wel-

cher der Meister Kraft und Aamulh, Geist und Seele auf
eine unübertreffliche Weise vereinigt hat und die ein«
Reibe von reizenden Bildern an uns vorüberführt, —
müssen wir noch der Leistung des Herrn Litolffw Lon-
don lobend erwähnen. England bat nns zwar schon aus-

gezeichnete Sängerinnen geliefert, aber, wenn wir den
früher längere Zeit unter uns verweilenden Will. Stern-

dole Bennett ausnehmen , noch keine oder nnr wenige
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Beweise seiner Producliviläl in

ausübende Kfip»ller gegeben. Das* es deren aber wirk-

lieh beulte, davon bat ans Herr Litofff überzeugt. Denn
nicht nur »ein Spiel verdient, in Betracht der unverkenn-

baren trefflichen Ausbildung in der Technik sowohl als

einer edlen und schönen Vortragsweise, rühmende Aner-

kennung, sondern aneh die ComposiLion, die er tu Ge-

hör brachte, enthalt sehr viel Treffliches nnd eine Menge
geistreicher Züge, die jedenfalls in ihr eine Bereicherung

der Pianofortemusik erkennen lassen. Ihre Form schliefst

sich mehr der einer Symphonie an (das Coneert enthält

vier Sitae : Maestoso, Scherzo, Andante nnd Rondo), aod

das Musikstück nimmt daher die Aufmerksamkeit des Pu-

blicum* für eine längere Zeit in Anspruch, als dies bei

Ciavierslücken der Fall zu sein pflegt; allein das Inter-

esse wird durch eine schöne gemessene Haltung des Gan-

zen, reiche Eatfallung von neuen ansprechenden Gedan-

ken and durch interessante Wendungen immer rege er-

hallen, sn dass man dem Compouisten, zumal wenn er

ugleich der Spieler ist, gewiss überall gern und mit

L. R,

Sommerstagtone in Italien.

(F*rl satsaat.)

Königreich Piemont und Hcrzogtkum Genua.

Turin. Unser kleines Teatro Gerbino mit vier Asso-

lati-Säogern, der Sopranistin Lanzi-Bruni, Altistin Car-

lini, dem Tenor Lalluada and Bassisten Torre , sammt
den Comprimarj -Sängern, unterhielt, wie gewöhnlich im
Sommer , ganz im Diminutiv». Fioravanti's verstümmel-

ter Pulcinella, unter dem Namen Columella, machte La-

chen in den OriginalbufTostücken, und Gähnen in der ein-

gelegten Seriowaare. Beide Damen and Torre waren die

Gefeierten. Donizelli's Regina di Goleonda ging wegen
der Prima Donna nicht erfreulieb, und da sie eben kein

Musternder Schönheit ist, gefiel sie auch wenig als San-

drina In Rieci's Scaramoccia, worin die Carlini mehr Aus-
zeichnung fand.

Pmero/o. Die vorige Gesellschaft des Theaters Ger-

bino, mit Ausnahme der Lanzi, die hier die Rapetti ab-

löste, gab während der hiesigen Vereinigung der piemon-

tesischen Ackerbaugesellscbaft ebenfalls den Columella,

sodann mit frisch eingelegten anderen Singen Donizelli's

Linda mit gutem Erfolge.

Fereolli. Einen erträglichen Piasco machte Rieci's

Scararauz. Die Ranzi als Sandrina erregte wenig Theil-

nabtne, etwas mehr der Tenor assoloto Katier- Hiller mit

hübscher Stimme and der Buflb Mareooi. Nachdem die

Dae Sergenti ganz durchgefallen waren, verschrieb man
andere Sänger und gab den Barbiere di Siviglia mit etwas

mehr Glück. Die Rollen waren so vertbeilt: Rosine =
Ranzi, Figaro = Paltrinieri, Almaviva — Zoni, Don Bar-

tolo = Mareooi, Don Basilio = Grini (der Impresario),

nnd Berta = Slrinasacchi.

Acqui. Diese durch ihre Schlammbäder berühmte

Stadt hiess den Columella willkommen. Wiewohl der ur-

sprüngliche Fioravauli'scbe Palciaella durch iha mit man-
chem Schlamm

ziert worden war, ergötzten sieh die Badegäste an den
wenigen verseboot gebliebenen Siücken und applaudirtea

vor Allem den Protagonisten Büß» Taten, die hübsche

Prima Donna Gamarra, sedann Bassist Bien, Tenor Pe-
renloni und die Don». Dooizetli'a Lucrezia Borgin konnte
mit dieser Gesellschaft kaum vier Male gegeben werden.

Bieita. Vortrefflich mag man für dieae kleine Stadt

die Olivieri, die Vasebctii, Tenor Ferrario und Bassisten

Bianchi nennen ; sie haben in Rieci's Pngione di Edim-
burgo eine Menge Palmen nach Hause getragen, und in

Donizelli's unsterblicher Lucia di Laoimermoor sich bei-

nahe unsterblich gemacht
Arona, eine am Lago maggiore gelegene Stadl, mit

ungefähr 4000 Einwohnern, in der Nähe der berühmten
eolossaleo Statue des heiligen Borromeo, halle eine bril-

lante Slagione, die beiden Prime Donne Truffi und Tom-
masi, die beiden Tenore Assandri nnd Danieli nebst dem
Bufib Napoleone Rossi und Bassisten Dooelli. Rieci's Chiara

di Rosenberg eröffnete sie fröhlich. Freude und Entzü-

cken gaben sieb die Hände, wenn Rossi und die Truffi

auf der Srene waren. Letztere, die vorigen (Karneval in

Cremona zum ersten Male die Bühne betrat, beglückte

die Zuhörer sogar mit einer eingelegten bonigsüssen Arie

aus Dooizetli'a Betly. Donelli machte sich hierauf in des-

sen Belisario bemerklieh, in welchem Tenor Baldaota den

unpässlichen Assandri ersetzte, im nachher gegebenen Fu-

rioso aber wieder vom Tenor Tom masi abgelöst wurde.

Genua. Das erneuerte und verzierte Theater Du-
rai/o wurde mit Rieci's Disertore per aroore eröffnet,

dessen Mnsik aber so sehr mitsGcl, dass mehrere Zuhö-
rer aus dem Theater dcsertirlen. Den Sängern fehlte es

indessen nicht an Beifall { den grossten Tbeil erhielt Buffo

Zambelli und Bassist Parodi, den kleinsten die Prima
Donna Cucchi und Tenor Marchelli. In Donizelli's Trom-
raeloper Figlia del Reggimento , in welcher die Natalina

Tagliana die Titelrolle übernahm, ging es, beim KaUplan
besonders, recht lustig zu.

Lombardisch - Venelianisches Königreich.

Mailamd. Im Teatro della Canobbiana (dem zweiten

Hoflbeater) wurde Meyerbeer's Roberto il Diavolo mit

einem neuen, aber noch ärgeren Roberto als Herr DoUa
Cella auf Careano fortgesetzt. Gegen Ende Juli's ersetzte

die Agostini die wegen eingegangener Verbindlichkeiten

abgegangene Cuzzani, wodurch dieUper, in Betreff der

Exemtion abermals verlor, nur die Musik nicht, die be-

reits aligemein beliebt war.

Im Teatro Filodrammalico (Liebhaberibeater) liess

der hiesige Graf Giuiio Lilta seine zweite neue Oper:
Sardanapalo von ausübenden Künstlern aulführen ; sie

wurde einige Male mit Beifall gegeben.

Herr Stefano GolintUi aus Bologna, ein tüchtiger

Pianofortespieler in der neuesten Manier, bat im Redou-
tensaale eine musikalische Academie gegebeu und von dem
nicht zahlreichen Auditorium in mehreren von ihm vor-
getragenen Stöcken Beifall erhallen.

Die hier im September Statt gefundene sechste Ver-
sammlung der ilaJienischen Naturforscher brachte niebu
musikalisches Neues. Im Casino de'Nobili sollte eine ei-

gens darauf Bezug habende Caotate
j
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die Musik eomponiren; «Hein er lehnte es

ab. Man übertrug sie darauf de« Herrn fWt, dieser

war mit den Gedichte Dicht zufrieden und wünschte eioeg

tob Homani, mit dem er abermals nicht zufrieden war,
und so unterblieb die Canlale ganz, und man gab dafür

eine musikalische Aeademie.
Bassist Gh. BatNsta Cavtpagnoli, der anlangst ans

Portugal und Frankreich, wo er mehrere Jahre mit Bei-

fall sang, nach seinem Vaterlande zurückgekehrt war,
und noch vorigen Frühling auf dem Turiner Theater im
Barbiere di Siviglia so sehr geßed, bat steh hier zum
schmerzlichen Leidwesen seiner Familie entleibt.

Am 23. August starb hier in der Blöthe seiner Jahre

der Bassist Giuseppe Gtucetti, geboren zu Mailand von
wohlhabenden Aeltern im Jahre 1813.

AJonsa, mit Mailand durch eine Eisenbahn verbun-

den
,

gibt jährlich unfehlbar wibrend des Johannisinark-

les Oper. Die ziemlich zahlreiche und für dies Stadlchen

gar nicht üble Gesellschaft : die Wanderer und Dragoni,

Tenor Zoni, Bassist Perger und die Bvfi Tatea und Lo-

detli nebst deu Seeundärsangern gaben Fioraranti's Pulci-

nella (hier Columella) , Bellini's Beatrice und Rossioi's

Barbiere di Siviglia mit dem besten Erfolge.

Como. Die aus Deutschland zurückgekehrten Kinder

Vianesi producirten sieh auch auf dem hiesigen Theater

mit Beifall.

Im August und September gab man Donizelti's Ro-

berto d'Evrenx t heilweise mit Applaus. Die Gambaro,
Mercadauie's Schwägerin und Schülerin, eleclrisirte die

Hände der Zuhörer wenig, noch weniger die Anfänge-

rin Rapazzini, Tenor Benedelti blos in seiner Arie, and
der junge Bassist Scapini war unpJsslicb Ricci's (Ped.)

Prigione di Edimbargo machten Finseo. Rossinis Noovo
Mose mit der Albaui, der Cominolti, den Herren Sca-

pini und Bianchi, sämmtlich zweiler und dritter Classe,

erregten Enthusiasmus.

Pavia. Die Rinder Vianesi erregten hier Aufseben

(Partsetmng folgt.)

Preisausschreiben
des Musik - Vereins Mannheim.

Zar Beteirhnonn dar 15. Jahresfeier des Verefas setsee wir
hiermit «inea Preis vea twaeilg Dueaten auf ein Quartett für Cta-

vier, Violioe. Allvlole nnd Violooeell (ia den gewShaliebee vier

SSue«) , das in der Fern and einfach deutschen Weise gehalten

i»t , wie selche W. A. Motart and L. va

Wir laden so Bewerbungen am diene« Preis mit dem Bemer-

ken «ia, d«is lämmilicnen Herren Bewerbers das Alleiaeigealbnms-

recht an ihre Werke belasse« wird — die eingesendete Abschrift

de« gekrönten aber den Verein, jedoeb blos ta seinem Gebrauche
verbleibt ; and aiit der weilern Bedingung , dass die Bewerbungen

ia Partitor, /rai und vor dam 1. Joai 1815 aa den Verein einge-

schickt werden, ahn« Namen der Verfasser, doch begleitet mit
einem versiegelten /eitel, der Naneo nnd Wobnort derselben eal-

hä'lt nnd aasaee eiaea Dcakapracb hat, welcher der Partilnr selbst

aafkaaclien Ist.

Werke, welche ohne Beachtung dieser Bedingungen rinlom-
s, können sar Bewerhang niebl aufgenommen werdea.
Drei aaeb Umlauf der Biaseoduogsteit an erwäblaade Kuast-

inabesondere)

:

bnag den Prei* tu «rbaltea bat, oder wenn sieh «iae Mehrheit der-

selben siebt ergibt , so eatseheidet das Leos , welches dieser drei

berufenen Werke so krönen ist.

Daa Ergebnis« wird unter Benennung der Herren lliehter und

der Vrrfnnaer des gekrönten und der beleblea Werke, Sebald aas
die Beorlbeiluugen «uarkonimea sind, önentlirb behnnnt gemacht;
daher Zwiecbenenfragen umgangen »erden u ollen.

Die nachberige Rückgabe der EiosendaBgen (die gekrönte ene-
genommen) kann anr gegen eigenhändigen Schein des Bigentbi-
mers , der saglelcb den betreffenden Denksprach dl

Werkes enlhhlt, gesehrben. Die übrigen werden wir
versiegelten Bricelleln wähl verwehren.

Maaaheia), am Tage Cicilla 1S44.

Im Namen dea Verein - Vorstandes.

A. Schüttler.

EUILLETON.
Der Verwallaugssusacbos» der Motsrtstiftiing zu Frankfurt

am Maia hat seinen sechsten Jahresbericht erstaltet. Mach Inhalt

drsselben ist die Anstalt im erfreulichsten Verwirtsachreiteo be-
griffen und hat im verflossenen Jahre wieder mehrere Beweise leb-

hafter Tbeilnabme erhalten. $• gaben für dieselbe Concerla sa
Frankfurt am Main : der Pianist Smet Pauer ans Wien (Reiner-
trag 31 Fl. 41 Kr.); der Pianial Dreytchoek (Reinertrag 122 Fl.

20 Kr.); der Componist Agnilar ans London, welcher staatliche
Kosten ans seinen eigenen Mitteln bestritt (Erlrag 271 Fl. 36 Kr.);
der Liederkranz sein statutenmäßiges jährliches Caocert (Reiner-

trag 401 Fl. 30 Kr.). Pfarrer Sprüngti ia der Schweis hat aa
weitcrem Ertrage von der durch Iba veranstalteten Herausgabe
von Minnerquarlelten 217 Fl. gesendet, so dass seine diesfalhijeo

bisherigen Sendungen sieh auf beinahe 1000 Fl. belaufen — das
reichste , der Stiftung bisher gemachte Geschenk. — Daa Acliv-

vermögen der Letaleren besteht jelst aus 16,935 Fl. 22 Kr., hat
sich alao im letzten Verwaltaagsjabre um 1179 Fl. 34 Kr. ver-

mehrt. — Der Stipendiat der Stiftung, der Violinist J. J. Rott in

Cassel , macht nach seises Lehrers Spohr Zeugnissen rühmliche
Fortschritte in Spiel nnd Compnsition ; dss Stipendium von 400 Fl.

ist ihm für das vierte (letale) Jahr, vom I. Jnni tfU4 aa, verlie-

hen worden. — Ana dem Verwelluugseusscbusse siad die Herrea
P. Finek, C. A. Andri und Dr. A. Jost ausgeschieden, -

aur Ergänzung desselben neue Wahlen '

Eine neue Oper van Till eoll nächstens am Jesephslüdler

Theater sa Wien gegeben werden. — Aach der bisher nur als

Liederkomponist bekannte Remdhartinger , \ icebofcape llmeinter in

Wien, bnl eine Oper volleodet.

Die Sängerin Am« Sontag , beksnntlico eine Schwester der
berühmten Henriette Semtag, jetsigen Grüln Roeti, ist in Folge

einer tiefen Schwermoth au Prag in den Ordan der Carmeliteria-

Der bekannte Liedercompoaist Dürrner, bisher Musikdirretar
am Theater su Ansbach, ist nach Edinbarg gegangen , wo er auf
ein Jahr ala Mesikdlrecior abgestellt Ist. Seine Stelle ia Ansbach
hat Hummel, des Pian»r»rtevirtuosen nnd Ceaponiaten Sohn, er-

halten.

Carl r. Holtti ist Dlrectar des Breslaaer Theaters gewor-
den. — Dr. Loren: , bisher Direetor des Anhalt- Bernburgsebra
Huflhealera, bat die Leitung des Stadltbealers an Freiburg im Breis-
asn übernommen (Mu »ihdl rector sn demselben ist f. (!. Hvpxch), dss

Berubnrj; sehe steht jetxt nnler Herro Martini. — lu ."Samberg n nrde

das Theater von der neuen Directioa (Herrn Ferdinand Roder) am 30.

September mit BeUinii Norme recht befriedigend eröffnet. Fra'el.

Mryratk als Nonas, Frau KeteUr- Münch als Adalgisa, Herr ifie-

gen als Sever, Herr Krämer als Orevial gefielen simmtlich. — Der
ueae Direetor des Sladtlbeater« su Frankfurt aa der Oder, Herr

Leo , bat aeinn Bühne am 8. Ocleber imit einem Schauspiel) er-

öffnet} als nJeeikdireetee ist Herr
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AnkflndUnnf e

Di« refbraiietate ,
geleaeuate

in Keinem galeu Leneairkel fehle«

in Krfart eraebriueade

billig«!« Zeitaehrift. welebe

int die bei VI

rnnellCOI, CaUee/w onerum rnuitin» Be>-

Xf7. To«. I. (No. I. Jacoben Cleeaeaa »ob r*r*
ia deeerte.'- No. 8. Idea „Aagelui donaiai «4

_. für »Slintaae». No. 5. Ideal ..IJeoe ia ediatorina«

aw- " ftr 6 Stimmen. No. 4. Idean „ Bgo Oot ennpi et li-

lioe»," ftr 7 Stimmen. No. 8. Idern „Pater peeeari," ßr 0

Stimmca. No. 6. Cbriatiaa Holländer ,.Si igaorae te," rar S

Slimmea. No. 7. Sebaalian Hellaader „Out* lran»i«sel »ahatuin

Maria," Ar 8 Stimme*. Na. 8. Hahertnt Waelrnnl „Paalmu»

Cl. Domino Domiue eiaudi oratioaem," ftr 8 Slieanaea. No. 9.

Ida» „ Verba aaea aoribai pereipe," für 6 Slimmea. Ne. 10.

Adrianae WUlaert „Ptalmaa LXIl. Deaa deaa mau." für S

Stimmen.) Freie Sf Tklr.

To». II. (No. I. Clrmea. aoa papa „Pa.lor« q«.dnaai ti-

i " No. 8. Idem „Imulcm .arge." No. S. Idee* ,. Super

i." No. 4. Jae. Vact (rrl Giaehee di Waert)

i
:

, . doiaiao elamebal." No. I — 4. für B Slisata.

No. «. Jacobu» Vael „Te Deaaa leodaaaa," ftr 8 Stimmen.

No. 6. Adriane« Willeerl „MagnifleaL" No. 7. 14« „Paalmui

IV.» No. 8. 14m „IWmu. XXX." No. 8-8. rar 8 Sil»

,.) Frei. 5* TU,.

Neuer fMusihalien- Verlag
bei «Toll. Hoflmann ia Prag.

für 4

Clin in 70.

H.nr*ynBkr, V/., Valeria Walter. 4lS Kr.

Prorhn/ ba. J.» Carrouaael - Mnnk, e

nebe, Wafleotänac, Kopftouree. 3 Kl.

Htea-iui»ye>r, Fr., Lue Saiioa de Valae. No. I

8. Marie. No. 5. Vicleria. No. 4. AuloinelU. • 43 Kr

- Deal Begntrllee. Iii Kr.

_ — Lc Souvenir lloodcau. S8 Kr.

TaataaMrikaKta/dr ««Bo/er.e.

H.fte«yn»k7, V. , Maaar. 18 Kr.

I. lr lutinnn, «f., Wettrennen - Polka. IS Kr.

Polketta en Coloane. Op. 30. 30 Kr.

«F., Wettrennen - Galopp. 18 Rr.

Victoria. Quadrille. SO Rr.

Behml«, C, Reltac- Walser. Hatte* Werk. 48 Rr.

Trubnrr, C., Ftterekead. Polka. 18 Rr.

ATeac P»ikm'$.

Lief. 1. HIlMiaW, F., Paachiafe-.

und Gilachiner- Pelka. 80 Kr.

• 8. %flM, A.,
Polka. 90 Kr.

. 5.
«0 Kr

• 4. Lieh
8. Berk», F.,

SO Rr.
• 8. Pltet, , J**.,

Polka. 80 Kr.
- 7. Uollmrz,

Palka. SO Kr.

8. Froekatstue, «ff».. Alfred

,

riaoea- Polka. 80 Rr.
• 9. Sw*IV»al», F. W. , Ubaaalaba . , Aeua .

Rir«bea»M>i».
»r, lt., Pa<loral-HT»nu, ftr 4 Sil

nea Orcbetter. H4 Kr.

Knlle»rha«ve)Uy , Veni Sanete eplritna

aad bleinei Orchester. I Fl.

Tlofarl. %%. %.. M^-> in F für 4 Siagelimmen, 8 >iol. (8

Höroer ad IiÜlnia), Contrabaaa o. Orgel. Partttar. 8 Fl. SO Rr.

Meue in D für do. Partilar. 8 Fl. 18 Kr.

gkraiip, Fr., Mr.« ia Dmoll ftr 4 Singatimmen aad klei-

aea Orcbetter. Öp. 7. 8 Fl. 50 Rr.

Tom»*chek, W. -»., Kröoungi-Me.«« ia C ftr 4 Sag.

atimmeo »nd Orebe.tr r. Op. 81. Partilar 8 FL Stiairae« 8 Kl.

Eiozelae Siag - und OrcbcvteraliaiaMa per Bogen 18 Kr. C.-M.

Für Pia»»f»rt*.

l>opi»lrr, Jot., Georgine. Variationen üb«r da oatorraiebi-

aefe. Med. Op. <J7. 30 Kr.
,

Jaamin. Variationen über ein Tbrraa aa> der Oper Linda dt

10.

»vvwviaa», v. n.| i
—

Haajadj- Pelka. SO Rr.

Czermack, F^ Waada-, Cerea- aad
80 Kr

11. HIlMW, F., Falk» » I« Kawka , neu«

WUateoba- Falka. 80 Rr.
• 18. FcHhke, R.., Cbarlotlen - ,

Lore-Lej- B. Job«! Polka

Xilehniann, «f., 18 Mlraebe ftr MUlUr . Maaih. Partim- ia

Sabaeriplia« 8 Fl. actio.

MeifK. «. m\f Kanlaaie für (.uiUrr* aaa Linda di CbaBoaaU.

Op. 14. 48 Rr.
Dirertiaaeaaeal d» a a Don Paaqnale. Op. 18. 48 Rr.

Vollatandig iit nua eraebicaen :

Franz Alber« tVSr«Mler, Serba Vottakaorilen oder be-

liebte Volkawriaen mit lalrodnctioaCB , Rondino'a and Y arittia-

aea fär dat Piaaoforte. 8 Hefte in UaaaebUg. Preia I Tblr.

(Vorr&thig in allen Bnrb und Moiikalirnkandlangea.)

Gotba, ImNoreoiber 1844.
af. 4*. MÄlleP.

Ia alles Baebbandlnngen aind

Wedemann'l prabliaebe Uebaagea ftr denwm c«B«rnaM.BU m K ' *— —

—

progregrtven Ciavierunterricht.
N«h p*d.K ogi,cb*B. dareb die Brf.brooC bewabttoa Graadatxea

aad nil gen.uer Hrrück.iehtigung der Faaauagakraft , auch der

wenigrr fähigen Scböler aaler ateler Hiawelaoag auf die Tbeo

rie. Brale» Heft. FäafU rerbeaacrle AaRage. 4. Geb. * Tblr
higen

rie. Bralet Heft,

oder 58 Rr.

Wenn wir ia einer frbbere« Aaseige dleaer L'ebaagra be-

Berklea, da*» bereits Tauiendc aoa CUrierlrkrrra in ihnen eäae

aekr xweckna.tige nnd melboditche Clarirrachule rrkannl hätten,

ao data ieUt der Unterricht «eilen aaeb einem aaderea Hilfraittel

erthrilt vf erde, ao findet dieae» in obiger aa> achnell folgenden fünf-

ten AuAi •eine Be»tälij;unj; (ja dem Pablicam für

anaaerordeatlichca Abaata dankbar sa eeia, iat dieaa ftafle Auflage

auf »ehr achöaei, riel »Urkeraa Papier gedruckt, ohne daaa dafür

aaa boberer Preia »(anfindet.

Daxelbe itt geaebehen bei eben^Taeheinendea «^«^

loatracÜTea

4hunflifi,eii C laiierlectlonfsn.
allen fleißigen Clariertpielern cur l'ebung aad Unlerbaltaag fi

lieb geboten. (Im Garnen 4 Hefte » \ Tblr. oder 58 Rr.)

Dreck uod Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig and deren Veranlworliiciikeil.
—
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853 K7A

ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den HUt December. M 50.

•ea. — NmtkntkUni Ans Prag. Am Leipsig. Sommer» l*gi»ne ia Italien. (Port««tt«ng.) Ao« Berlin. — FttOU-

Kecensionen.
Kirchenmusik

.

Je mehr es allmilig wieder in's Bewusslsein getreten

ist. dass die im schroffen Rigorismus und starrer Einsei-

tigkeit aas dem protestantischen Gottesdienste verbannte,

oder wenigstens sehr vernachlässigte Konst ein inlegri-

render Theil des Colitis sei, dass sie, recht angewen-
det und in zweckmässiger Gestaltung, viel, unendlich viel

zur religiösen Erhebung des Gemülhs, zur Erbauung bei-

tragen könne, je mehr unseres grossen Lnther's Wort:
„Ich wollte die Musica gern sehen im Dienste dess, der

sie gegeben und geschaffen bat," auch in der Gegenwart
zu erneuerter Geltung kommt, ond die Ueberzeugung
gewonnen wird, dass unsere dem Heiligen und Göttlichen

so sehr entfremdete Zeit nicht allein auf dem kaltver-

ständigen Wege der Betrachtung zu innigerer, lebendi-

gerer Theilnahme an demselben könne hingeführt wer-

den : um desto mehr tritt auch das Streben hervor, durch

eise sachgemässe Verbindung der Kunst mit dem Cultus—
in der Form der Kirchenmusik — diesen zu beleben,

seine Wirksamkeit eindringlicher zu machen, and den

ganzen Menschen gleiehmässig durch diese in Anspruch
zu nehmen. Was vornämlich J. 8. Bach in dieser Rück-

sicht gewirkt — weniger der Natur der Sache nach Hän-
del — ist eben in der Gegenwart erst recht wieder zu
verdienter Anerkennung gekommen ; gleichzeitig aber ha-

ben aucb die jetzigen Componislen, die es ernst und ehrlich

meinen mit der heiligen Kunst, so weil sie dazu Beruf in

sich verspürten, ein anerkennenswerlbes Streben entwi-

ckelt, diesen höchsten Kuoslzwecken zu dienen. Dennoch
isl verbällnissmatsig erst wenig auf diesem Gebiete ge-

leistet worden, nehme man das nun qualitativ oder quan-

titativ; denn es versteht sich wohl von selbst, dass wir

die grossen Oratorien hier nicht reebnen können, wo es

sich nur um eine direete Verbindung des Öffentlichen Got-

tesdienstes mit der Musik bandelt. An eigentlichen Kir-

chencaotaleu für die Sonn- nnd Festlage des Kirchenjah-

res sind wir so reich lange noch nicht, als es die Be-

dürfnisse unserer Kircben nnd die so überaus ungleichen

Kräfte derselben wünschen lassen, abgesehen davon, dass

so manche auf diesem Gebiete neu erschienene, immerhin
gutgemeinte Arbeit von der hohen Würde gotlesdienst-

fieber Musik, von der achten protestantischen Glanbens-

begeisterung gar zu wenige Spnreu rerratb, und entwe-

10. Jahrgang:

der in aösslich- tändelnder, neumodischer Sentimentalität,

oder in starrem, geistlosem Formeoschleudrian sich be-

wegt, in beiden Richtungen aber unmöglich den notwen-
dig hohen Ansprüchen an derartige Tonsebopfungen zu
genügru vermag. Unter den tüchtigen, hierher gehörigen,

in neuester Zeit erschienenen Werken erwähnen wir be-

sonders Lowe's Festkeilen, über welche vor Kurzem in

diesen Blättern berichtet wurde, und die wir — ihrer

allmäligen Entstehung fast Schritt vor Schritt naheste-

hend — allerdings weit mehr in ihrer Vereinzelung als

Kirchenfeslcanlaten, denn als ein zusammenhangendes gros-

ses Oratorium, für das Wertbvollste erklären müssen,

was die neuere Zeit auf diesem Gebiete producirt bat.

Herr Grell in Berlin, als tüchtiger und gewandter Com-
ponisl unsern Lesern langst bekannt, scheint in der Errich-

tung des Domchores durch den König von Preussen einen

speciellen Antrieb gefunden zu haben, sieb aurb auf die-

sem engeren Gebiete zu versuchen 5 doch schien bisher

auch bei ihm, wie bei den meisten neueren Componislen

in diesem Genre , die Vorliebe für das Allgemeinkireh-

liehe, als Gegensatz zu den Gotlesdieostlichen , die sieb

in der Composilion einzelner Psalmen und Motetten, ohne

besondere Rücksicht auf etwaigen rituellen Gebrauch, of-

fenbart, noch immer überwiegend (eine Erscheinung, de-

ren wohl zu berücksichtigende Gründe näher zu beieacb-

len, wir uns noch vorbehalten müssen), während jetzt

einige seiner Schöpfungen vorliegen, welche mit vollstem

Rechte als ausschliesslich dem protestantischen Cultus an-

gehörig betrachtet werden müssen. Es liegen uns für deu

Augenblick folgende Werke zur Besprechung vor:

A. E. Grell 1 Barmherzig und gnädig«, s. w., vierstim-

mig mit Orchester. Op. 26. Clavierauszog ("/, a Thlr.)

und Singstimmen ('i Thlr.).

: Der 95. Psalm in gleicher Bearbeitung. Op. 27.

Clavierauszog (l Thlr.) und Singslimmen (V, Thlr.).

: Fünf seebsstimmige Kirchengesänge nebst einigen

vierstimmigen Antworten für jeden llauptgoltesdienst

des Jahres. Op. 32. Partitur ('/, Thlr.) und Stim-

men (V, Thlr.j.

: Evangelische Feslgraduale. 11 seebsstimmige Mo
letten für die Kirchenfeste. Op. 33 Drei Hefte. Par-

titur (I. 7 Ggr., II. % Thlr., III. 11 Ggr.) und

Stimmen (I. '/, Thlr., II. und III. ä % Thlr.).

: 3 vierstimmige Motetten. Op.34. Part. u. Stimmen.

9 Ggr. Sämmtlich Verlag von T. Trautwein in Berlin.
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Op. 26 ist in fünf längere oder kürzere Abschnitte

gelheilt, denen sieb ein Cboralvers (Sei Lob und Ebr' dem
höchsten Gut) anschliesst. Es ist für die Singstimmen

leicht geballrn, und lässt besonders in No. 3 und 5 eine

frische, bebende Instrumentalbegleitung vermulben, so

weit aus dem Clavierausznge geschlossen werden kann;

die Inslrumenlalslimmen (Saitenquarlelt, Flöte, zwei Oboen

und zwei Fagotten, Preis 1 '/, a Tblr.) liegen nns nicht

vor. Tiefe der Erfindung beansprucht diese Composilion

allerdings nicht, und die vielen Wiederholungen der me-

lodischen und harmonischen Phrasen erzeugen weniger

das Gefühl der Einheit, als der Einförmigkeit, wie denn

Melodie und Harmonie überhaupt im Ganzen sich über

das Hergebrachte nirgend erheben. Die rhythmische Porm
in No. 3 erinnert unwillkürlich an Händel's Hallelujab,

das kleioe Fugalo darin ist indes* fliessend und frisch

;

doch mit der Accenluation : Frohlocken , vermögen wir

uns nicht zu befreunden. Uns bat am Meisten No. 5 an-

gesprochen, das kräftig vorgetragen nicht obne Eindruck

bleiben wird, wenn wir auch eine oder die andere Wie-
derholung zum Vortheile des Ganzen weggewünscht hät-

ten. Bei dem so correcten Satze des Componislen haben

nns die Uctaven im neunten und sechzehnten Tacle des

Chorals, der überhaupt ein wenig steif erscheint, unan-

genehm berührt. Anderen wird das vielleicht weniger auf-

fallen, — das sind Ansiebten.

Op. 27. Die allgemeinen Bemerkungen über das vo-

rige Werk gellen auch von diesem, nur dass bier ein er-

höh eter Schwung sich bemerklich macht, der allerdings

weniger in der Erfindung , als in der Ausführung liegt ;

wir möchten ibn, auf die Gefahr bin, missverstanden zu
werden , prosaisch nennen , und ibn dem oraloriseben

Schwünge der sonst durchaus verständig - kalten Predig-

ten vergleichen, der, befinden wir uns auders in der ge-

eigneten Stimmung, wohl augenblicklich zu ergreifen ver-

mag, auch wobl noch eine Weile angeregt erhält, ohne
doch einen wirklich nachhaltigen Eindruck zurückzulas-

lassen. Herr Grell scheint — er verzeihe uns — zu ver-

ständig zu componiren, zu wenig aus der innersten Tiefe

des Herzens zu schöpfen , und das ist vorzugsweise bei

kirchlichen Composilionen ein sehr fühlbarer Uebelsland.

Das Einzelne anlangend, so scheinen uns die beiden Cho-
räle zu Anfange und zum Schlüsse der Idee einer Psalm-

coniposilion zu fern zu liegen; jedenfalls bat der Com-
ponist dadurch den Rahmen des Tongemäldes andeuten

wollen, und concret betrachtet, lässt sich dagegen weni-
ger einwenden ; kann doch auch dabei der Verfasser sich

auf namhafte Vorbilder stützen. Sie sind, wie sich von
selbst versieht, würdig gehalten, nur wünschten wir mehr
harmonische Abwechselung, die der Gewandtheit des Com-
ponislen ein Leichtes gewesen wäre, ohne der Kirchlicb-

keit Eintrag zu Ibun. Das Fugato in No. 2 ist lebendig,

doch stört der Terzensprung gegen den Scbluss desThema's
den melodischen Fluss, obwohl wir die Absicht des Com-
ponislen bei demselben wobl zu erkennen meinen ; die

stelig durchgeführte Fällstimme zu dem Contrapuncl gibt

bei einigen Umkebrungen nicht ebeu empfehlenswerthe
Zusammenstellungen, und das Ganze dürfte durch einige

Kürzongen gewonnen haben; effeclvoll ist der Chor der
Bisse als Grundlage in dem Solo-All, Tenor und Bass,

I wie (in No. 3) die Episode des vierstimmigen Männer-

! ehors mit darüberliegendem Alt. — Es würde durchaus

zweckmässig gewesen sein, wenn eine genaue Tempobe-

zeiebnung nach Mälzel oder Weber angegeben wäre,

denn wenn das Andante No. 3 auch nur ein klein we-
nig zu langsam genommen wird, so isl es — trotz der

Tonmalerei bei dem „Meer" nnd dem „Trocknen" —
sehr trocken. Die Instrumentalbegleitung (Sailenquartelt,

Flöte, zwei Oboen, zwei Fagotten, Trompeten und Pau-

ken und drei Posaunen, Preis l'/«Thlr.) tritt selbständi-

ger auf, als bei dem vorigen Werke, nnd wird sieber

von Effect sein. — Die Stimmen liegen nns nicht vor;

weshalb mag aber bier der Componist die Hörner nicht

angewendet haben? — Trotz unserer Ausstellungen, die

Herrn Grell nur die Achtung beweisen mögen, welche

wir seinem ernsten Kunststreben zollen, können wir beide

Piecen sowohl zu kirchlichen Aufführungen, als für Sing-

vereine mit Ueberzeogung empfehlen,

Op. 32 enthält fünf liturgische Gesänge (Ehre, Ky-

rie, Und Friede, Allelujah, Heilig) für Sopran, Alt, zwei

Tenore und zwei Bässe, nebst einigen vierstimmigen Re-

sponsorien a Capella, für den Sonnlagsgollesdienst nach

der preossischen Agende. Sämmtliche Gesänge stehen in

A dur, und die Responsorien sind, mit Ausnahme des er-

sten Amen, nur Texlunlerlagen zu gleicher Melodie und

Harmonie, darum — überflüssig. Die liturgischen Gesänge

beweisen des Componislen Gewandtheit im alten sogenann-

ten Palestrinastyle, die an sich lobenswerlh, ja dem tüch-

tigen Tonsetzer unerlässlicb, doch praelisch uns von ge-

ringem Werlhe insofern erscheint, als wir die Copieen,

namentlich in der Musik, nicht gouliren köaneo.

Op. 33. Diese Motetten, sämmtlich in Adur (dock

kann wohl die Tonhöbe allenfalls beliebig verändert wer-

den, da der Sopran hier das e, der Tenos das ßt nicht

überschreitet), für dieselben sechs Stimmen, wie Op. 32,

in demselben Style gehalten, sind ebenfalls liturgische

,

Gesänge für die preussisch - evangelischen Kirchen, inso-

|
fern sie vom Componislen über die in der Agende vor-

i

geschriebenen Sprüche „nach der Epistel" oder „vor dem
I Allelujah" auf die kirchlichen Feste: Advent, Weihnacht,

! Neujahr (I. Heft), Passionszeit, grüner Donnerstag, Cbar-

freitag, Oslern (II. Heft), Busslag, Himmelfahrt, Pfing-

sten und Todleofeier (III. Heft), a Capella gesetzt sind.

I

(Jeher den Paleatrinastyl haben wir uns schon oben aus-

\

gesprochen, nnd nur noch hinzuzufügen , dass auch die,

dem Aoge zwar verdeckten, dem Ohre aber wohl merk-
: baren falscheu Fortscbreitungen bier (z. B. No. 8, Tact

2 und 3 u. s. w.) nachgeahmt sind ; und dass bei der

Ausführung wohl zn beachten ist, dass die rhythmische

Accenluation bei derartigen Composilionen wegfallen muss,

und nur ein cboraliter gehaltener Vortrag angewendet
werden darf, wenn nicht die störendsten Verstösse in der

Declamation vorkommen sollen. Würdig gehalten, tüchtig

durchgeführt und brauchbar sind diese Composilionen sämmt-
lich, und wir würden sie zur Uebung in diesem Style

empfehlen, wenn wir dafür nicht die italienischen Origi-

nale, wie sie z. B. Tücher leiebl zugänglich gemacht,

den Copieen vorziehen müsslen. Darin bat nun einmal Je-

der seinen eigenen Gescbmack. — Ueber die im Vor-

worte ausgesprochene Ansicht des Compooislen über den
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Gebrauch der alten Schlüssel können wir hier nicht rech-
ten

; das ist eben — Aosichl. Wir bitten, aar vielseitige
Erfahrung gestützt — freilieb nicht, wie der geehrte Herr
Verfosaer bei einer grossen Singacademie — es für deu
allgemeinen Gebrauch zweckmässiger erachtet, die ein-
zelnen Singstimmen mit dem Violin- und Bassscblüssel
zu geben, während in der Partitur oaturlieb dem C- Schlag-
te! in seinen gebräuchlichen Abstufungen sein rolles
Recht ungeschmälert verbleiben müssle.

Op. 34. Diese drei Motetten — fdr Sopran, Alt,
Tenor and Basa a Capeila — sind eben auch liturgische
Gesäuge, ganz kurz, einfach nnd leicht, kleineren und
ungeübten Chören als Hebung vielleicht nutzlich, obwohl
sie sich über die Millelmässigkeit nicht erbeben und, als
Com positionen betrachtet, einen sehr geringen Werth ha-
ben. Oer Componist bat sie gemacht, vielleicht auf äus-
sere Anregung hin, und damit gut; Derartiges schreibt
Jeder, der seinen Curaus absolvirt hat, in müssiger Stunde.

'

Aber Herr Grell , der wobl im Stande ist , Tüchtigeres
und Gediegeneres zu leisten, sollte dergleichen nicht dru-
cken lassen — er schadet sich und der Kunst. Gezwun-
genes Arbeiten auf diesem Gebiete können die Verhält-
nisse wohl entschuldigen; zur Herausgabe solcher Ephe-
meren kann aber Niemand gezwungen werden. WUt.

Nachrichten.

Prag, November. Die Anrufung des heiligen Geistes
des Conservatoriums der Musik brachte ans am 31. Odo-
ber eio neues musikalisches Werk, nämlich eine grosse
Messe in Cdur von Director Kittl. Der talentreiehe Ton-
dichter trat hier zum ersten Male aus der blühenden Land-
schaft der Symphonie in die heiligen Haine der Golles-
verebrung und balle nun vor den ergrauten Prieslern
der Musica sacra eine scharfe Prüfung zu bestehen, zu-
mal er bis jetzt nur blankes Weltkind gewesen, und nicht
zu erwarten stand, dass er alle die Blumenkränze der so
eben verlassenen Flur von sich werfen, sich mit dem ein-
fachen Eicbenlaube begnügen, die heiligen Sänge der Got-
tesverehrung so recht aus frommem Herzen anstimmen,
und so znr Begeisterung hinreissen werde. So schwer
dieser Schrill gewesen sein mag — es freut uns, zu be-
richten, dass er über alle Erwartung weit und sicher ge-
schah. Es ist kaum zu glauben, dass man dem so viele
lausend Male gewendeten Stoffe noch immer eine neue
Seite abgewinnen, dass man auf dem breit und fest ge-
tretenen Pfade noch immer neue Blüthen finden könne.
Aber wer aus seinem innersten Herzen betet, wird be-
ten, wie er fühlt, denn jedes Herz fühlt anders, und
auch im Gebete kann die einmal ausgeprägte Subjectivitit
nicht verloren geben.

Mit der Festsetzung des Grenzpuocles zwischen hei-
liger and weltlicher Musik verhält es sich in den letzten
Üecennien ganz eigentümlich. Die ersten Tondichter
neuer Zeiten nahmen es den strengen Bekennen der al-
ten Form mit dem Kirehenstyle viel zu weltlich. Diese
Altgläubigen hatten für Mozart, Haydn, Beethoven und

(» «einem Paulus) nur ein Ach-

seizucken. Noch immer schwebt ihnen die beilige Einfach-

heit eines Astorga, Ca/dara, Altegri, Pergoiesc, die Vio-
linbehandlung und die Form eines Brixi vor. Purismus muss
sein, und ist in unserer Zeit, wo ringsum Oberüächlicbkeil
nach der Herrschaft strebt, ein wahrer Segen. Aber der
Purismus in unserer guten allen Stadt steigert sich bis zur
Intoleranz, und darum ist es für schüchterne Seelen so
schwer, hier durchzudringen, wo andererseits der kräftige

Geist die ängstlichen Formscbranken durchbricht, unbe-
kümmert, ob er ihnen nicht auch eines der liebsten

Schrankenstücke mit in die Lüfte führt. In seinem Finge
zu seinem Gölte , sagt dieser , soll Niemand aufgehalten

werden , und ein kräftiges warmes Gebet muss ergrei-

fen , ob nun die Violinen fabeln oder nicht. Beides ist

uurecbl. Die Form soll nicht erdrücken, aber sie muss
besteben. Ohne Form verschwimmen die Dinge in einan-
der, and der Verstand will unterscheiden. Kittl ist ein

Besonnener, er bat nie gesässelt, hat sich mit dem lei-

digen Klingklang und dem pressbaften Melodieenauswinden
nie abgegeben. Seine Muse ist eine geborene Freie und
ist fremden Sohlen niemals nachgetreten. Seine Gründ-
lichkeit uod seine tiefen Studien sind ausser Zweifel. Es
zweifelte auch Niemand, dass er auch diesmal ein tüch-

tiges Werk liefern werde, aber ein klein wenig wünsch-
ten Viele, dass er sich die Flügel an dem heiligen Lichte

sengen und von seinem schnellen Aufschwünge so lange

ausruhen möge , bis ihm neue wachsen ; dem war aber
nicht so. Der Erfolg war ein so überaus günstiger, dass

diese neue Arbeil unter seinen früheren bereits aner-

kannten die erste Stufe einnimmt. Folgendes kleine De-
tail mag heute genügen. Dieses schöne Werk wird ohne

Zweifel demnächst wieder zur Aufführung kommen, nnd

diese Gelegenheit soll nicht unbenutzt bleiben, am Nä-
heres darüber zu berichten.

Kyrie, Cdur, ganzer Tact, Andante: eine fromme,

sanfte Dichtung, reich an Schönheilen der Nachahmung.
Eine äusserst interessante Durchführung eines dreitacti-

gen höchst einfachen Vorwurfs; die Soli wiederholen den-

selben wechselweise, dann zusammen — dann eine Ueber-

fülle an Eintritten in den mannichfalligsten Formen —
Soli mit Chor — der letzte bringt am Ende das Thema
ohne Begleitung. Dieses Bauwerk gewinnt besonderes In-

teresse durch die Einfachheit des Materials und die haus-

hälterische und geistreiche Verwendung desselben. Man
kann sparen lernen.

Gloria, ganzer Tact, Allegro non troppo: bell, kräf-

tig. Das Gratias agimus wechselt den Cbaracter und die

Tonart, aber nicht das Zeilmaass. Es scheint uns, als ob

es zu haslig fortginge. Es würde diesem Abschnitte und

dem Ganzen gewiss nicht nachtheilig sein, wenn diese

sanfte Danksagung, welche die Soli nach einander ver-

schieden aufnehmen (Sopran in Amoll, Bass in Gdur,
Alt in Dmoll und Tenor in Cdur), etwas gemächlicher

genommen und das Tulli : Domine Deus wieder in das fri-

schere Tempo einleiten würde. Hierauf Qui tollis , %-
Tact , E moll ,

Largbetlo — Basso und Soprano solo —
ein Canon von 50 Taclen. Die Arbeit ist streng, ladel-

los, höchst geistreich und originell — wir entsinnen uns

nicht auf Aebnlicbes. Die Entfernung ist bald zwei- bald

die Minnerstimme gebt vor, der Soprai
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»mag nach. Es macht eine eigentümliche Wirkung, wie I

das Weib die letzten Worte : Miserere nobis ! kaum hör- I

bar aushaucht, uod nach einer geringen Pause nun das

erste Tempo mit voller Herrlichkeit wieder eintritt, dann

mit: Cum saucto spirilu in die Fuge übergeht, welche

streng gearbeitet ist, deutlich und kräftig fortschreitet i

und jeden Erbolongspnncl in der Mille verschmäh!. Der

Engführung folgt ein geistreich gehaltener Orgelpunct,

worauf das Tonstfick imposant scbliessl.

Das Credo, %, Allrgrelto, ist unseres Eracblens das

interessanteste Tonsläck dieser Arbeil , obgleich Musiker

und Kenner bald diesen bald jenen der Tbeile vorgezo-

gen haben. Vielleicht isl es die durchans originelle Hand-

lung, die uns für diesen Theil vorzugsweise eingenommen

hat. Es beginnt sehr leise mit dem einfachen Gesaoge:

% * f/ Ii 1 f
J
§ 7 r 1 68 Ul die« ein Gliben.-

bekeuntniss in der Weise, wie es etwa die ersten christ-

lichen Gemeinden in ihren unterirdischen Schutzstätlen

abgelegt baben, voll Inbrunst, voll Ehrfurcht, voll heili-

gen Eifers. Die einseinen Glaubensartikel werden von

sehr sanften Flaüiiengängen abgelost bis zum : El inrar-

nalus est, Asdur, ganzer Tact, Adagio, welches vom Te-

nor geführt und vom Soloquartelt in den reichsten har-

monischen Unterlagen gefolgt wird. Das CruciOxus , in

dem Bässe und Fagotte, später Violon bervorlrelen , be-

ginnt mit Basso Coro «od geht alsobald in einen erha-

benen Traoergesang über. Besonders ergreifend ist das

Passus, das mit voller Kraft eintritt , und plötzlich zum
Pianissimo des: Et sepultns erlahmt. Et resurrexit, C-

Tact, Vivace, ist schwunghaft und nacbabmuugsweise ge-

halten, von welchem es wieder mit: Et in spiritumsanclum

in die erste Bekennlnissform , und diese mit: Et vilam

venturi unter Beibehaltung des Thema, zu dem noch vier

Tacte hinzukommen, in die Fuge übergeht. Diese Fuge,
ein Meislerwerk der Slreoge und voll der geistreichsten

Wendungen, tritt dennoch nicht so entschieden klar, wie
die erste: Cum sancto spirilu hervor, was nur au dem
längeren Thema und der Art des ersten Einsatzes liegt.

Dagegen muss die Idee, das Bekennlnissthema auch noch

zur Page zu benutzen und diese übcrscbwierige Aufgabe

so fliessend und glänzend zu läsen, mit vollkommener
Achtung erfüllen, uod wenn der Componist nichts, als

dieses Credo, geschrieben hätte, man müssle ihm schon

dieser Arbeit wegen einen der ersten musikalischen Eh-
renplätze einräumen.

Das Sanclus, Cmoll, ganzer Tact, Adagio, beginnt

in heiliger Scheu mit einem Tremolo der Streicher, das

sobald von deu Sängern Tutti, aber pianissimo belebt wird.

Die getragenen sanften Klänge schwellen immer höher
an, bis sie von Posaunen aufgenommen, unterstützt und
bis zur höchsten Gewalt getragen werden. Plötzlich wird
nach Cismoll geruckt, neuerdings langsam fortgeschrit-

ten, iu's C langsam eingemündet, wo alles, in heiliger

Ehrfurcht austöot. Das pleni sunt roeli, Cdur, »/*, geht
bei Hosanna in eine kleinere, aber eben so streng als

deutlich und schwunghaft gearbeitete Fuge über. Bene-
dicts, Fdur, %, Audaulino, ist Vocalquarlett solo mit

Seringen Unterbrechungen der Blasinstrumente. Es ist dies

er glänzendste, vielleicht aber auch der schwierigste

und gefährlichste Theil ter ganzen Arbeit, weil jede der

Stimmen beinahe durchweg selbständig gehalten, fern von

jedem Gemeinplätze auf höchst eigene Weise zum Gan-
zen beiträgt, ohne sich nur einen Augenblick an den

Nachbar anklammern zu können. Es wurde gut gegeben,

kann aber noch freier und glänzender durchgeführt werden.

Das Agnus endlich, Amol), ganzer Tact, Adagio non

troppo, beginnt mit Sopran solo, dann Alt, dann ein kur-

zer Wechselgesang. und nun tritt der Chor mit dem Mi-

serere leise ein, schwillt mit der Wiederholung dieser

Bitle an , bricht plötzlich ab , und begiont im Tonarten-

Wechsel neuerdings , worauf die früher vom Sopran und

Alt gebrachte Weise vom Tenor und Bass aufgenommen,

das Miserere wiederholt und darauf wieder das ursprüng-

liche Thema: Agnus Dei, aber reich mit den Eintritten

der Unterslimmen belegt, aufgenommen wird, welcbea

nun in die letzte Bitle Doos nobis übergebt. Dieses gebt
' ut Kyrie, und verleibt so dem gaozen Werke eine höchst

wobllbuende Einheit, nnd man kann sieb nur der Gele-

genheit freuen, das interessante Gewinde des ersten Thei-

lea noch einmal dnrehsuhören. — Aufgerührt wurde
das Toowerk ganz würdig, ond eine so grosse nnd ge-

wiss nicht leichte Produclion maebl der Anstalt alle Ehre.

Die Solostimmen sangen die Schülerinnen Dem. Soukup
und Engst, der Schüler Petak und der geachtele Opern-

sänger Strakaty. — Das Veni sanete Spiritus von Kol-

leschowslry war ebenfalls neu. Eine recht anständige so-

lide Arbeit. Rollesckotosky bat Ursache, mehr zu schrei-

ben. Er ist ein absolvirler Schüler der Anstalt, und bat

dieses Werk dem Direclor Riltl gewidmet. Das Graduale

war von Mozart, das Oratorium von Ritler r. Sevfiried.

Die Concerlsaison bat dieses Jabr früher, als ge-

wöhnlich, begonnen. Der Pianofortevirtoos Herr MarHer
de Fontaine aus Paris bat den Reigen begonnen, und ihm

folgte io kurzen Zwischenräumen der Flötenspieler Herr

J. E. Haindl, Kammervirtuos des Pürsten von Schwarz-

bürg - Sondershausen , und der dreizehnjährige Pianist

Theodor Leschetitxky aus Wien. Herr Mortier de Fon-

taine bat zwei Concerle gegeben , das erste im ständi-

schen, das zweite im Theater in der Rosengasse. Wir
hörten in dem ersten von ihm das Concerl aus Gmoll
von MendeUsohn Bartholdu, dann , .Serenade d'un trou-

badoor," Liebesgesang von tVHimers, mit der linken Hand

allein vorgetragen, und Thema und Etüde in A moll von

Thalberg (das versprochene Schlussstück: Grande Ron-

deau-Caprice mit Orchester, compooirt von Herrn Aior-

tier de Fontaine, blieb aus). Als die interessanteste Num-
mer des zweiten Concerles — das auf gar sonderbare

Weise aus antiker und moderner Musik zusammengesetzt

war — musste das Tripelconcert von J. S. Bach aner-

kannt werden, welches der Concerigeber mit zwei konst-

gewandten Dilettanten, Dr. Ambras ond Herrn Deutsch,

vortrug. Die grussarlige und ernste Musik sprach mehr
an, als die meisten Compositionen unserer Zeit. Ausser-

dem trug Herr Mortier de Fontaine noch ein brillantes

Rondrau von eigener Erfindung, einen Satz aus einen

//«We/scbeu Concerl, dann mit den Herren Bühnert und

Mildner das /fvmmefsche Trio in Esdur vor, und wie-

derholte die Serenade und Etüde aus dem ersten Con-
cerle. Wenn sich nun Herr Mortier de Fontaine bei sci-
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nem ersten Erscheinen ganz als modern -eleganter Pia-

nist gezeigt halle, der eine grosse Bravour mit Leichtig-

keit und Delicatesse, Geist und Geachaaaek vereinigt and

Bit einem ganz eigenlhümliehen Reiz erfall«, m erschien

er im zweiten Concerte zugleich als liefclenltender soli-

der Clavierspieler, der über dem leichten Reize der Neu-
heit das classischc Studium nicht vergessen hat, und ver- i

einigte alle Stimmen zu seinem Vorlbeile.

Herr Haindl liess sieb zwei Mal im Thealer in den
!

Zwlschenacten der „ Mirandolina 44 and „Christoph und

Renal«" hören, und trug das erste Mal eine Fantasie Tür

die Flöte von Böhm und Variationen von Fürstenau, das

aweite Mal Variationen von Fahrbach und Böhm vor.
|

Streng genommen aUo lauter Variationen?— Herr Haindl
hat sich bereits eine bedeutende Herrschaft über sein In-

strument erworben, das er solid nnd correct ohne alle

Coquellerie behandelt, und auf dem er nicht mehr als

die Möglichkeit leisten will. Er zeichnet sich durch grosse

Bravour wie Reiobeil, Sicherbeil, Gefühl und Geschmack

aus und beurkundet eine treffliche Schale. Wenn etwas

an Herrn Haindl zu tadeln, so war es die Wahl ziem-

lich flacher und unbedeutender Composilionen.

Theodor Leschetitxky gab sein Concert im Saale

der Sopbieeninsel , welcher für die Zahl der Musiklieb-

haber, wie für die Wirkung des Pianoforte allein, su

?rosa ist. Der jugendliche Künstler (wir möchten ihn ein

Wunderkind nennen, wenn dieser Ausdruck nicht schon

gar zu verrufen wäre) spielte sechs Nummern. Zum An-
fange: Grande Fantaisie et Varialions sur des themes Ta-

voris de l'Opira ,,Guillaume Teil* 4 de Rotsini, par Th.

Döhler, und zum Schlüsse wieder: Grande Fanlaisie svr

Lucia di Lammermoor de Unnisetti, par E. Prudent, und

dazwischen : Impromptu (Manuscripl) par Fr. Chipin —
Grande Etüde par Ch. Hauer — Etüde mekidique par

Ed. Pirkhert, und Airs Russes par Leop. de Meyer, fast

Alles hier noch unbekannt, doch nur die Composiliouen

von Chopin, Pirkhert und höchstens die iVwo'ra/'schen

Variationen von Bedeutung, das Uebrige alles — modern,

doch nicht mehr, und ihr grössles Verdienst war die Ge-

legenheit, die sie dem jungen Virtuosen darboten, seine

Bravour zu entfallen. Wenn wir sagen, dass Theodor
Leschetitsky Ausserordentliches für sein Aller leistet, so

ist das für eine künstlerische Individualität zu wenig ge-

sagt. Wir haben schon viele solche zarte Virtuosen ge-

hört, die im Technischen weit über ihrem Alter sieben, doch

bei ihm ist dies noch mehr in geistiger Hinsicht der Fall.

Er überwindet grosse Schwierigkeiten mit ausserordent-

licher Rundung und Fülle, Sicherheit und Reinbek, aber

in seinem Spiele gibt sich zugleich eioe geistige Gewalt

kund, es herrscht darin ein Gefühl und ein Cbaracler,

der ihm eine grosse Zukunft prognoslicirl, wenn sie gleich

von jener Lust'* himmelweit verschieden sein dürfte.

Nur wire ihm anzuralben, sich der Dämpfung nnd Ver-

schiebung minder zu bedienen , welche den eigentlichen

Cbaracter seines Instrumentes zu sehr verwischt. Zwei
jugendliche Sängerinnen unterstützten den Concerlgeber.

Dem. Freytag sang die Cavaline ans dem Freischützen

:

„Und ob die Wolke sie verhülle!" und erregte durch

eine schöne, gleiche und kräftige Stimme und einen ed-

len Gesangvortrag die besten Hoffnungen. Sie ist seit

Kurzem die Schülerin unserer trefflichen Podhorsfty. Dem.
Gautsch sang ein böhmisches Lied; doch scheint das

Locale zu gross für ihre Stimme, die wir im Locale der

Sopbieenacademie viel angenehmer nnd klangvoller ge-

funden haben.
(Beteblati folgt.)

Leipzig, den 6. December 1844. Achtet Abonnt-
mentconcert ,

Donnerstag, den 5. December. Symphonie

vonL. v. Beethoven (Fdur, No. 8). — Psalm 8f». (?) von
Martini, gesungen von Mad. Mortier de Fontaine. —
Concert für Pianoforte ton L. v. Beethoven (Es dar),

vorgetragen von Frau Dr. Clara Schumann, geb. Wieck.—
Ouvertüre von N. fV. Gade (Manuscripl). — Arie aus
Belisario von Bellini, gesungen von Mad. Morh'er da
Fontaine. — Pantasieatück von Bob. Schumann; Lied

ohne Worte von Felix Mendelssohn Bartholdy; Polo-

naise von F. Chopin, vorgetragen von Frau Dr. Clara
Schumann. —

Die verschiedenen Epochen and Stadien der schaf-

fenden Wirksamkeit Beethovens spirgelo sich nach un-

serem Dafürhalten, wenn auch überhaupt in allen seinen

Composilionen , doch zunächst und hauptsächlich in sei-

nen nenn Sympbonieen ab. Sein Wesen, sein Geist, sein

Streben erklärt es als nolhwendig, dass er, mit der mehr
der Afosori'scben Schreibweise sich nähernden C dur-

Sympbonie beginnend, dann mehr und mehr neue Bahnen
betretend , bei immer zunehmender Beherrscbang der

Form und des St olles endlich mit der in Dmoll, dem ge-

waltigsten Instrumenlalwerke aller Zeiten, die Reibe die-

ser unvergleichlichen Tondichtungen beschlossen musste.

Von einer Symphonie zur anderen erweitert sich der

Kreis der Gedanken, mehrt sich die Fülle des Geistes,

\

die eiserne Selbständigkeit des Styies. Daher kommt es.

dasa er in der achten Symphonie, der unmittelbaren Vor-

gängerin seioer grossen Apotheose der Freude, eines der

vollständigsten und treueslen Abbilder seines künstleri-

schen Wirkens gegeben bat. In ihr sind alle Scalen des

äusseren nnd inneren Lebens berührt, nein, nicht blos

berührt, sondern mit einer Treue, mit einem Leben ge-

malt, wie sie kein anderer Meisler zu schildern verstan-

den hat. Wohl mag dieses Werk bei seinem Erscheinen
i manchen Zweifel erregt, und es längerer Zeit bedurft

haben , um einen freien Blick in die Tiefen des Geistes,

der darin niedergelegt ist, zu gewinnen ; ja, es wiU uns

,

nicht unerklärlich scheinen, da« man anfänglich an Man-

i
ehern darin, als Gesuchtem, wohl gar Barockem, Anstois

j

genommen bal. Allein die Wahrheit ist bald durchge-

drungen« man hat bald erkannt, dass man sieb in Beet-

hovens Composilionen einleben muss, dass die Schönheil,

die musikalische Notwendigkeit, welche dem denkenden

Hörer als Gesetz entgegentritt, die Schranken des Her-

gebrachten, des Vorurtbeils siegreich durchbricht; man
hat sich daa Werk durch wiederholte, nicht Mos tech-

nisch gelungene, sondern auch von Seiten der Auffassung

und Leitung ausgezeichnete Aufführungen ganz zu eigen

gemacht, und gewiss nicht Einer von Beethovens Ver-

ehrern möchte jetzt eine Note in dieser Symphonie mis-

sen oder wünschen, dass Dies oder Jenes* darin anders

wäre, als es ist. Und wenn darin Beethoven hier in ge-
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fälligen Weisen sich ergebt, dort mit einer an sich un-

bedeutend and anergiebig scheinenden Figur tändelt and

scherst, dort endlich durch die Gewalt seiner Töne Him-

mel und Erde in Bewegung setzen zu wollen scheint,

so sind das nicht eben so viele verschiedene kleine Bil-

der, die uns vorgehalten werden ; es ist ein grosses, in

seinen einzelnen sich gegenseitig bedingenden Bestand-

teilen zusammenhangendes Gemälde, das erst in seiner

Totalität auf den Hörer den Eindruck macht, den niebt

Berechnung, sondern der innere unaufhaltsame Drang sei-

nes Schöpfers erzengte. — Die ausgezeichnete Ausfüh-

rung durch unser Orchester hat uns die angedeuteten

Vorzüge dieses Werks wieder lebhaft vor die Seele ge-

rührt. Nur in Bezug auf den zweiten Salz können wir

die Bemerkung nicht unterlassen, dass das Tempo des-

selben ein wenig gemässigter hätte sein können ; dadurch

wäre gewiss eine noch grössere künstlerische Hube in

das heilere Stück gekommen. —
Mad. Morlter de Fontaine war an diesem Abend

offenbar nicht gut disponirt. Ihre Inlooalioo war nicht

ganz rein und die Stimme entbehrte des angenehmen

Klanges, den wir bisher an ihr bemerkt haben. Beson-

ders auffallend war das Distoniren in dem Psalm des

Padre Martini (einigen in Form eioer Arie componirten

Venen des 86. Psalms), einem interessanten, aber frei-

lich etwas veralteten Musikstücke ans der Mitte des vo-

rigen Jahrhunderts; gelungener in dieser Beziehung trug

die Sängerin die, gerade den äosserslen Gegensalz zu der

vorigen bildende, eben so uninteressante, als hypermo-

derne Arie aus Beiisar vor, wenn gleich in dieser der

Grad von Bravour fehlte, welche allein der Composilion

den zu ihrem Besteben erforderlichen Nimbus zu verlei-

hen vermag.

Zum ersten Male nach ihrer Rückkehr von einer

grossen Kunstreise nach Russland liess sich Frau Dr. Clara

Schumann in ihrer Vaterstadt öffentlich hören. Leipzig

bat von je her eine rühmliche Ausnahme von der lei-

der nicht wegzuleugnenden Regel gemacht, dass der

Prophet in seinem Lande am Wenigsten gelle; wenig-

stens bat — wenn auch einzelne Colerien der Vor-

wurf, dass sie in Bezug auf Kunst das von auswärts

Kommende dem Einheimischen vorziehen, nicht unverdient

treffen mag, — doch die Mehrzahl der hiesigen Kunst-

verehrer das wahrhafte Verdienst um so mehr aoerkaunt,

wenn es unter ihren Augen, aus ihrer Mitte hervortrat.

Und so hat unser Publicum die berühmte Virtuosin Frau

Dr. Schumann von der Zeit an, wo sie in zartester Ju-

gend als Clara Wieck durch ihr ausgezeichnetes Spiel

Bewunderung erregte, mit Freuden begrüsst, mit unver-

kennbarer Tbeilnahme bei ihrem stauneuswerlben Fort-

schreiten begleitet, und nennt sie jetzt mit gerechtem

Stolze die Ihrige. Daher konnte es nicht fehlen, dass

man die Künstlerin auch diesmal mit Beifall empfing und

ihren ausserordentlichen Leistungen die verdiente Aner-

kennung zollte. Der Vortrag des Beethoven sehen Esdur-

Concerts war in der Thal ein meisterhafter ; in geistrei-

cher Auffassung und Ausführung eines solchen edeln and

genialen Werkes hat Frau Dr. Schumann ausser Men-
delssohn wohl nicht ihres Gleichen; dazu ist die Rein-

heit und Glätte ihrer Passagen ohne Tadel, und die Ver-

zierungen weiss sie mit einer solchen Grazie hinzubau-

chen, dass wir sie unbedenklich als eine Meisterin in

dieser feinen Arbeit bezeichnen können. — In gleicher

Vollendung spielte sie das interessante Fantasieslürk von

ihres Gatten Composilion , das Lied ohne Worte von
Mendelssohn (No. 1 aus dem fünften Hefte, Gdur) und

[
die überaus schwierige Bravourpolonaise von Chopin, und

wir bringen ihr nachträglich noch den lebhaftesten Dank
'

für den tienuss dar, den uns ihr treffliches Spiel berei-

tet hat. —
Unser kürzlich in diesen Blättern ausgesprochener

' Wunsch, des wackeren Gade neueste Ouvertüre noch-

mals zu hören, ist schneller, als wir erwartet ballen, in

Erfüllung gegangen, und zugleich unsere Vermutbung

,

bestätigt worden, dass eine Wiederholung derselben das

;
Verständniss der Composilion fördern nnd deren Schön-
heiten mehr hervorirelen lassen würde. Neben schöner

i

Erfindung der musikalischen Gedanken macht sieb in die-

sem Musikstücke eine geschickte und geschmackvolle Ver-

I arbeilnng derselben, so wie eine höchst wirksame In-

j

slrumentation gellend, und verleiht ihm dadurch den

i
Stempel eines aus geübler Feder hervorgegangenen Wer-
kes. 0ass der geschätzte Componisl bei dieser Ouvertüre,

wenn auch nicht ein dramatisches Sujet, doch aber ir-

:
gend eine bestimmte Idee, ein Lebens- oder Nalurbild,

i vor Augen gehabt habe, dürfen wir wohl annehmen, ob-

gleich das Programm des Coocertes, in welchem sie zum
ersten Male zu Gehör kam, sie mit dem allgemeinen Na-

, men : Concerlouverture bezeichnete. Die Motive der Com-
,

position haben etwas so entschieden Nationales, die ganze

Anlage des Stückes mit seiuen Affectsleigerungen und

;
dem Zurückkehren zur Beruhigung ist so dramalisch, dass

, wir kaum glauben können, der Componisl habe ohne spe-

I
cielle Tendenz damit nur einen Inslrumentalsalz zum Be-

!
hufe der Eröffnung eines Concerles geben wollen. Die

Tbeilnahme des Publicums gab sieb durch einen am Vie-

les vermehrten Beifall zu erkennen, der hier, wie Überall,

wo das schöne Musikstück zur Aufführung gelangt, gewiss

mit jeder Wiederholung steigeu wird. L. R.

SommersUujione in Italien.
(Perltet xnO|r.)

Cremona. Incredibile dictu! Verdi's beutige ilalie-

nische Tagesoper Ernani machte hier Piasco; die Bariiii-

i Palti und der junge Tenor Bellini nebsl dem Bassisten

De Lorenzi wurden kaum einige Male beklatscht. Die

Leser dieser Biälter kennen das gesunde Urtbeil der hie-

;

sigen Zeitung bei Gelegenheil der hiesigen Aufführung

;
des Meyerbeer'scben Roberto il Diavolo. In ihrem langen

Artikel beisst es dies Mal unter Anderem: „Wir folgen

nicht blindlings dem Urtbeile der enthusiastischen Bewun-
derer des Componisten alla moda (sie) über diesen Er-

nani, der keinen Vergleich mit seinem Nabucco und dea

Lombardi aushält. Ausgenommen das Largo des Finale

des ersten Acts mit einer erbärmlichen Stretla, ein Duett-

chea des zweiten Acts, das Finalterzett von sicherem
Effeet und nicht ohne Mängel, was bleibt übrig? .... Re-
nn neacenzen. Die ganze Oper ist monoton, zeigt viel-

mehr PbantasiearmBth n. s. w." Von Dooireltis nacb-
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her gegebener Maria di Rohan sagt dasselbe Blatt » die er*

tten beiden Acte seien „freddi e poveri " { es bat auch

aar der dritte Act etwas gefallen.

Bretcia hatte auf der Piera die junge Boccabadali,

die Altistin Alboni, Tenor Loigi Ferrelti und den Bassi-

sten Colmenghi, ohne Weiteres eine gute Gesellschaft,

aber Donixelli's Maria di Boban Hess kalt, auch mit der

eingelegten Romanze aus dessen Pavorita. Verdi's Ernani,

worin Herr Secondo Torre mitwirkte, machte Furore!

Dass es Donizetti noch bei Lebzeiten so gehen möchte,

wie dermalen dem beinahe vergessenen grossen Bossini,

das wäre zum Lachen und zum Weinen zugleich.

Bergamo. Die Aufnahme des Ernani, von Verdi

selbst auf der hiesigen Piera in die Scene gesetzt, war
das Echo der Nachbarstadl Brescia. Maestro und Saoger

(die Strepponi — abgenutzt — , Tenor Cuzzani, die Bas-

sisten Colini nnd Caliari) wurden mehrmalen hervorge-

rufen. Dooizetli's Belisario mit den Damen Lusignani,

Ponti, dem Tenor Musich und Bassisten Colini (Titelrolle)

cntbusiasmirte weniger (s. vorige Rubrik zu Ende).

Mantua. Dieselbe Gesellschaft wie in Carpi (s. d.).

Ceneda. Donizetli's Gemma di Vergy ging nicht am
Besten. Die nnpisslicbe Prima Donna Mazza ist mehr für

das Buffb geeignet; den nicht angekommenen Bassisten

Assoni mussle der Bodo Silliogardi ersetzen. Tenor Mer-

curiali, mit hübscher Stimme, war der Beste. Einen viel

besseren Erfolg hatte Donizetli's Figlia del Reggimento,

worin sammtliehe drei Sänger so zu sagen in ihrem Ele-

mente waren, und auch die Comprimaria Cocconi und

Bassist Guido mitwirkten.

Lendinara. Figlia del Reggimento, mit der vorigen

Gesellschaft und Aufnahme. Ricci's Due Figaro machten

Piasco.

Stradella, Die Sarazin, Tenor Rossi und Bassist

Perger machten in mehreren Stücken der Gemma di Vergy
Glück, und dieses Glück verfolgte sie in der nachher ge-

gebenen Figlia del Reggimento, worin der weltberühmte

Chor Kalaplan wiederholt werden mussle.

Boszolo. Donizetli's Elisir d'amore wurde in den

Himmel erhoben, mit ihm die Prima Donna Zagnoli , Te-

nor Ricci t Buffb Napoleone Rossi und Bassist Casanova.

Treue. Die Focosi nebst dem Tenor Comassi und

dem Bassisten Federigo und Bellegrandi trugen ihren hie-

sigen Triumph in der Gemma di Vergy geradewegs nach

Battag/ia, wo man sie ängstlich erwartete, um sich

wahrend der Badezeit an jener Musik zu laben.

Vicenza. Bei aller Trockenheil dieses Sommers in

Italien regnete es im Norden daselbst stets Verdi's Er-

nani, weil beinahe ganz Oberilalien und auch Wien mit

dieser Oper Lärm gemacht. Der Furore konnte mm so

weniger ausbleiben, als auch die braven Sänger: die

Brambilla (Teresa), Tenor Bellini und die Bassisten Valli

und Boltura das Ihrige zu jener Aufnahme beitrogen.

Einer der Prima Donna zugeslosseneo Unpässliebkeil we-
gen Uess man die Bariii -Palli schnell von Mailand kom-
men, die nachher in derselben Oper zu Crenona sang

(s. d.). Einstweilen ersetzte sie die Steflanone. Die nach-

her gegebenen Opern waren : Coppola's Giovaoua I. di

Napoli, deren letzter Act bald mit zweien des Ernani ab-

wechselte, sodann Donizetli's Maria di Ronan, in wel-

cher insbesondere die Bariii und ihre Collegen starken

Beifall erhielten.

Este. Die nirgends mehr ergötzende und daher sehr

j

seilen gegebene Straniera von Bellini wurde hier mit
l einem behaglichen Gefühle angehört, wiewohl ihre Sän-

j

ger: die Vernbet, die Huber, Tenor Pompejano und Bas-
' siit Luisa wohl zu den allen Praclikern, aber nicht zu

|

den vortrefflichen gehören. Der Belisario ging ebenfalls gut.

Padua. Am 9. Juli wurden ,,auf Verlangen" Mever-
heer's Ugonoli , und zwar zum zehnten Male bei vollge-

drängtem Theater, und den 10. abermals gegeben: Be-
weis genug, dass die Musik dieser Oper ganz andere

Dinge als Mercadante's Bravo aufzuweisen bat. In Ver-

di's Ernani sangen hierauf zwei andere Sanger: die Bor-

tololli , und Bassist Varesi , Beide recht brav , nnd die

Oper fand auch hier ihre Enthusiasten. Die Ugonoti koun-
ten wegen Abgang der Maray und des Herrn Baizar nicht

mehr gegeben werden. Donizetli's Maria di Rohan, de-

:
ren Musik in der Venelianer Zeitung etwas hart mitge-

nommen wurde, bescbloss die Slagione nicht gerauschvoll

;

Manches gefiel darin aber mehr, als im Ernani.
(Beschloss folgt.)

Berlin, den 8. December. Gestern fand die Wieder-
eröffnung unseres Opernhauses Statt, ein in jeder Hin-

sicht prächtiges Fest. Das glänzend erneuerte Haus, die

I
stallliche Versammlung, die an mannicbfaliigem Interesse

reiche Festoper Mryerbecrs , die Pracht der Scenerie,

Alles vereinigle sich zum glänzendsten Ganzen. Ein aus-

führlicher Bericht darüber soll in dem nächsten Stück

dieser Blätter folgen.

Feuilleton.
Wie et beiist, gebt di« Meie Zeitschrift für Musik mit deai

neuen Jahre io das Eigenthum und die Rcdselioa des durch seine

Vorlesungen über Musik bekannten Herrn Front BrmtUl in Dres-

den Bber.

An 26. November starb in Möoebea der köoif;!. HoCcaplan oad

Ritter des Verdienstordens vom heiligen Michael J. B. Sehmid,

ein nm die blüneheoer Kirchenmusik , namentlich In der St. Mi-

chaetshorkirebe, wo er lange Zeit hindurch Cbordirecter wer. ri«4-

raeh verdienter Mann. — Der beknnnle Sauger Compagnoli tat,

50 Jahre nlt, io Itslieu gestorben.

Newyorker Blatter enthalten den Aufruf aar Bildung; eines

deutschen Liederkranzes daselbst, nach Art der deutseben Männer-
gesangvereine. Die Sache scheint Auktaog zu Buden.

Die Aeedemle der Santa Cacilia zu Rem bat den Componisteu

Anton Berlin in Amsterdam (von welchem S. 621 dieser Blatter

die Rede «rar) zu ihrem Ebrenmilgtiede ernannt.

Casetlmeister Gläser in Copeubegen hnt von dem dasiftt'D Mu-
sikvereine eine prnehtvollu Tsfelnhr mit musikalischen Emblemen
zum Geschenk erbnlleu. — Für die Verdienste, diu er sieh am
den musikalischen Gottesdienst in der dortigen Capelle der Bstee-

reiebisebeo Gesandtschaft erworben, liess ihm der Kaiser von

Oesterreich einen Brillaatring überreichen.

In Paris ist eine neue ernste Oper: „Richard in Polastiea,"

! Buch nach » alter &••« voa Paul Fovdtor, in drei Aufzug

Hu>ik von Adolph Adam, wie es scheint, ohne glSoteadeo Erfolg,

aufgerührt wordea.
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Im Verl.« tob
:ndr Mu-ikal

in Berlin
aiad folgende Maeikalien kuraiick

Auüwakl vvrsttsllclier Sluall»werke ia gebaode-

nrr Schreibart tob Meutern allerer and neuerer Zeil. Ztvritt

Sopran und Tenor mit

i Maryenfictang" von

«f. Fr. Jteaet^ratf. Subaer. - Fre» L TWr.
Hnth, J. Kirekeageaaage für Solo- and Ch«r.limenra mit

In.lrumLnt.lUrgleiUlBf. Partitur mit unterlegtem CU«k
«on «f. i>. SrWrft. No. 4. „Siebe tu , daa«

airkl Heuckelel »ei.« 1^ TW».
MaaVeaan, «f. ,

Quatuara paur 9 Violoaa. Alto et Violoncello ca

l'.riilW Kdil. comp). No. 414 — 85. Subaer Preia S TU».
(Hiervon ilad die Nnimnfm 70 — 85 noek nickl ersekieaea,

werden jedoek bU Bade Man in drei Doppelheft-D nacligelie-

1844. December. >"o. SO.

Ankttüdlynp gep.
W.bJfeile. beate aad
Art leider,

848

sr

fett. Da« hiermit gan» vnlUinndige Werk hottet im Subterip-

IwLVBrrüt -X Tblr. t wofür ra bia auf Weile rea aoea erlaeoen

wird; cimrlne Hefte tind aar im Ladeapreiae >a iThlr. «a haben.)

— — Deal Table» lUeinali<|uei et cbroiiologiqura de« Quataara p.

9 Violona He. ea Parlitioa. | Tblr.

KrtlaT. t3.. Drei Qealuora för 9 Vialiaea, Viola aad Violoa-

crlle. Op. 8. 1. «. » (oder 4«, 8« und 6« Quartett). Jede

Naaatr I* Tblr.

W„ Fäaf Gedichte fär eäae Sopraa. oder Tenor-
BegleStuBg dea Pieneforte. Op. 7. } Tblr.

nänge für vier Maaeerellmmea. Op. 8. J TWr.

ial aa baben

V. 8fhml«d « leichterteäkV • aWVaälHalBVVJal a* !W»VB-aWiä»a» UllglHwal|

nfotensatse* mit Tijpen.
»hat Anweisung, wie die fauf Liaiea dtirrhlaufrnd und alle Stü-

ckelungen reriuieden werden können. Fkr ScbrilUrlaer, ereleke

da« Noteaaelaen ohne mündliche la.lruclina jd kuraer Zeil er-

lernen, für Sehriftgieaier , welche ibrea (»ieuirlUl berichtigen

und für Nuolidruckerribeaitier, die lieh «on dem richtigen Gaaa
ihrer Molen überzeugen wallen. Nebal Abhildaag eiace Na-
tealrpeakaiteae. 8. I7J Sgr. 14 Ggr. oder 1 Fl. 3 Kr.

Dieara aind die MiNkeUangea einea aeil 46 .lakrea practiaek

Ii typographischen tirgeo.tindin brach all igten Maaace. Sie Iii-

dea einen weeenllieben Anhang anfallen bia jetit eraekieaenea

Heransgegebe

f) Hände a

Orgelfreund.
i von G. W. Körner und A. G. Bitter.

1 Tblr.
Von deaa eratea Ilrfl de« »eebiten Baadea

ia allca Back - aad MiiaikaUeab.ndl.ngea Bin-

. Auf aecka Baeaaplare wird daa ttekeale

Verwendung und Bretellung «lebt eatgegen

Wllh. Körner ia Erfart.

Bei ArUrla «V Camp, ia Wie«
reckt anns nra eraebieaea aad au haben

:

Beelaamven, I» «/«•, Derwüdt-Cfor aaadesn angedraclrlen

Singapicle ,. Die Hirnen van Alke*," fax Piaaoforte allda ar-

rangirt aoa Cmrt Cierny. SU Kr. C.-M.
df d» für 4 llaade. 48 Kr. C.-M.

* Ala einzige recklmäaaige Be«itaer dea aaa weil. Ludwig van

Btrthovt» kialerUaaeaea Mu*u$eript$ der aoek aagcdracklra Starke

aaa dea Siappielen: „Die Aafnen »an .-ilkru- and „Kot
»n«.," bcnachr.cktigen wir a«Klricb »»»oatlick« drutacbe <

,, i6mg Sie-

lüicke drataebe Coaecrt-

Maaik-AaaUllea a. a. w. , daaa die betreffenden

en, gani oder tkeilweiae aar van utu au bestehen aind.

Wien, dea 18. Oclober 1844.
Na. UM

Ia aaarrem Verlage aiad an eben erachirnrn

Back - and Xnaikalirnbandlungen iu hrkmnmrn :

all, «I«, Portrait, lilkograpkirt, gre«a Folio,

pier Ii Tklr. , weiaa 1 Tklr

Will d?

In der T. TrMUtweln'achea Baek - and
lang J. GutteiUag) ia Berlia aiad ao eben eraebieaea

:

t'onradl, Jaforim - Patta. für Pinaafarte h 9 matna. Pr. 8 Sgr.

«aUmrleh, W., Gtnt*. etat*. Oluek fr^et ia OrckeMer
etimaea. Preia I Tklr. 10 Sgr.

Deraelk« fär Ptanolarte k 9 maiaa. Prria 7^ Sgr.

tVuUibm*t- GuUjtp ia Oreknterslimnaen. Preia 98 Sgr.

Dererlbe f*r P.aooforte ä 9 maiaa. Preia 8 Sgr.

Wlttmann, H., n'mndertmiu. froher ia Orebcteralimmea.

Preia^l TWr. SO Sgr.

Nonaaiiiniiii, H.
Folio, ekln. Pap. H Tklr., weiaa 1 Tklr

grata Qoarl. j TWr.
*IoH<|Ue, B., d" groa. Quart, j Tklr

I)8h Irr, I b., d? SUklaliek. Quart, i Tblr.

Utaer, M , d St.bUtieb. Quart, i TWr
Dir.« Portraita aeiebneo aicb

'

•prri'bende )

Aaarubraaj

la Hambarg, Lripaig und Newyork

k 9 12+

Der tob dem königlich alaadUchen Taailebrrr Herrn «Voll,

aea eingerührte KammerUaa

:

Polketta en Colonne,
Musik voo

«jTo». Mjiehmann,
iit bei «|a>K. H«flaa1«nBl in Prag eraebieaea, fär Piaaoforte

50 Kr. , für Orckealer 9 Fl.

Die Allgemeine loslbalisehe Zeitung
wird mit Neujahr 1815 ihrcu 47,t*» Jahrgang heginneo und wie bisher die wichtigsten Gegen-

stände de« Musiklebens besprechen. Ihr Preis bleibt anverändert rt'/a Thaler Tür den Jahrgang

von J52 Nummern nebst Beilagen und Register. Die Insertionsgebühren betragen 1 V» Ngr. für die

gespaltene Petitzeile. Die Allgemeine Musikalische Zeitung ist durch alle Postämter und Bu

hingen zu bezichen. Geeignete Beiträge werden von der Rcdaction gern angenommen und
unterzeichneten Verlagsbandlung anständig honorirt.

Leipzig, am 10. December 1844

gern angenommen

Hreithopf # MMArteL
Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und uuler deren Verantworllicbkeit.
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Nekrolog.
Am 1. November d. J. stark hier der in

der Kunslwell rühmlichst anerkannte und als Mensch
wie als Künstler gleicngeaehlete gnmherzoglicbo Mosik-

August Ferdinand lläser,
lief betrauert von Allen , die seinem Herzen nahe stan-

den, und beweint von seinen viel verbreiteten Freunden,
Gönnern und Schülern, welche den braven Mann zur letz-

ten Ruheslatte geleiteten, um dem Verbliebenen den herz-

lichen Tribnt ihrer Verehrung und Liehe darzubringen.

A. F. Hiter (dritter Sohn des ehemaligen Uaiver-
siUts-Musikdirectors Johann George Unter) wurde in
Leipzig am 15. Oetober 1779 geboren. Von 1789— 93
besuchte derselbe die dasige Nicolaiscbule und das Gym-
nasium zu Eisleben, und war darauf bis 1796 Alumnus
der Tliomasscliule in Leipzig. Zn Michaelis letalgenann-
ten Jahres ging er auf die dasige Universität, um Theo-
logie zu sludiren, verliess dieselbe aber schon nach einem
Jahre, indem er die Vocilion zum vierten Lehrer am
Gymnasium und Cantor an der Hauplkircbe an Lemgo in

Weslpbalen annahm. Für Musik, welche er seit der frü-

hesten Jugend leidenschaftlich lieble, konnte er dort nur
wenig wirken und leisten j dennoch erhielt er 1800 den
Tilel als Musikdirector und eine kleine Gehaltszulage.

Aus besonderer Neigung studirle er Tür sieb reine Ma-
thematik, und gab von 1799 - 1806 den mathematischen
Jnterricht in den beiden oberen Classen des Gymnasiums
(in einigen spiler im Druck erschienenen Werkchen legte

er die Beweise seines Strebeos uud Plebses in dieser

Wisseuehaft nieder). Im September 1804 vernein tbete

er sich mit Dorothea Schwubedisten, und begleitete von
1800 —• 13 seine Schwester Charlotte auf ihren Kunst-
reisen in Italien. Während dieaer Reisen verwendete er

seine Zeit fast ausschliesslich auf das Studium der Musik.

Im Herbst 1813 kehrte er ans Italien zurück und pri-

vatisirte bis 1815 in Lemgo. Die Stelle des vierten Leh-
rers am Gymnasium wurde wieder erledigt und ihm mit

dem Titel eines Subconreclors angetragen und er stand

derselben bis 1817 vor. Hauptsächlich beschäftigte ihn

der Unterricht in der Mathematik und italienischen Sprache

in den höheren Classen. Im Frühjahre darauf erhielt er

den Ruf als Direclor eines neu von ihm an

40. Jahrgang.

stabilen Hoflhealerchors in Weimar und folgte demselben.

Wie er nnn für die musikalische Bildung des von ihm

erlesenen and ihm anvertrauten Personals wirkte und

sorgte, davon gibt seine bei Schott in Mainz edirte „Ckor-
gesang- Schule" das beste und lebendigste Zeugniss. Zu
Ostern 1829 wurde er zugleich als Musikdirector an der

Hauplkircbe angestellt, mit weleber Stelle später auch

das Gesanglehreramt am grossberzogl. Seminarium ver-

bunden wurde. In diesen beiden neueo Aemlern leistete

derselbe nicht weniger erfreuliches und Gates, was dank-

bare Anerkennung gefunden bat. Als ehrende Auszeich-

nung erhielt er von seinem kunstsinnigen Pürsten die

grosse goldene Civil -Verdienst- Medaille; der Sladtralh

von Weimar sandle ihm für ein grosses zum Besten des

Kirchen -Aerars veranalaltetes Coneert ein würdiges Dank-

sagungsschreiben ab gerechte Anerkennung seines geistig-

moralischen Wirkens und künstlerischen Strebens. Die

Aocademia filarmoniea zu Bologna , desgleichen die nie-

derländische Gesellschaft znr Beförderung der Tonkunst

ernannten denselben vermöge ü'bersendcter Diplome zu

ihrem wirklieben Mitgliede. Von 1817 an ertbeille Ma-
ter den beiden Prinzessinnen von Sachsen - Weimar, Ma-
rie und Auguste (Gemahlinnen der Prinzen Carl und

Wilhelm, von Preussen), bis zn deren Vermahlung mu-
sikalischen Unterricht, und seit 1831 halte er das Glück,

der hochverehrten Grossherzugin bei ihrem Stadium der

Musik behilflich zn sein nnd beratnend zur Seile zu stehen.

Er hinterlässt eine WiUwe und vier Söhne: 1) Hein-

rick Hüter, Doctor and Professor der Medicin za Jena

(dem musikalischen Publicum durch eine kleine Schrift)

„Die menschliche Stimme, ihre Ausbildung, Pflege und

Erhaltung, Berlin, Hirschwald, 1839, bekannt). 2) Gu-

tta* Hüter , grossbersogl. Hofscbauspieler in Oldenburg.

3) Juliut Bater, gegenwärtig Mitglied des Sladttbealers

in Bremen. 4) August Hüter, zum Stadium der Medi-

cin bestimmt.

Der musikalische Nacblass des Verstorbenen ist nach

Zahl und Werth der im Manuscript vorhandenen Compo-

sitionen bedeutend. Die wichtigsten nachgelassenen Werke
sind mehrere geistliche Musikstürke mit und ohne Be-

gleitung, ein Oratorium; „Die Kraft des Glaubens,"

mehrere Missen, Requiems, Hymnen, Psalmen, and) Werke
für Mannerchöre. Fast alle diese Composilionen sind mehr-

mals, viele oft in Weimar, Jena und anderen Orten, das

Oratorium z- B. in Sintigart nnd in Birmingham, mit

51

Digitized by Google



851 1844. Deccmber. No. 5J. 852

grossem Beifall aufgerührt worden. Ausserdem Gaden sich

zahlreiche kleinere ein - and mehrstimmige Gesänge

scnple vor.

Die letzte grössere Arbeil des Verstorbenen, das Er-

zeugniss vieljäbriger Stadien and reicher Erfahrung, ist

:

„Neue musikalische Zeichen- und Notenschrift," ein Werk,
durch welches er zunächst die Vereinfachung des Unter-

richts in der Harmonie und Composilionslehre bezweckte,

und welches, wie der treffliebe, Oeissige und sinnige Ton-

küusller gegen seine liebsten Freunde sieb selbst äusserte,

der iussersten Einfachheit seines Systems ungeaebtet

seine eigenen grossen Erwartungen um Vieles übertrifft.

Dieses Werk, uogefäbr 100 Quartseiten stark, liegt znm
Drucke, gleich vielen oben erwähnten Arbeiten, bereit.

Wir rufen dem uns so liebgewordenen Verblichenen vom
Herzen ein wehmülhiges : nequiescat in pace nach, und

hoffen und wünschen, dass kunstsinnige Verleger um der

Kunst selbst willen durch Herausgabe mehrerer beson-

ders auserlesener Werke A. F. Häser's sieb mit dessen

Erben in Rapport setzen möchten, da diese gern und wil-

lig zur Veröffentlichung derselben die Hand bieten wur-
den, wodurch der mit Ehre genannte Name des bereits

gepriesenen Verfassers eine höhere Weibe erhalten wurde.

Noch setzen wir ein vom Componisten selbst herrüh-

rendes Verzeicbniss seiner Composilionen ber, welche

theils im Stieb

sieb vorfanden.

Op. 1. Die Kindesmörderin, aufRosien des Componisten

184)1 gedruckt. — Op. 2. Das Vater Unser. Leipz. mos.

Zeit. i814. No. 44. — Op. 3. Kcee qoomodo morilur.

L. m. Z. 1817. No. 2. — Op. 4. XII Bagat. eaprie.

2 Hefte. Breitkopf u. Härtel. Recens. L. m. Z. 1817.

No. 9. — Op. 5. II Miserere. Ebend. 1817. (Rom znm
Abschied 1813.) Reeens. L. m. Z. 1818. No. 42. — Op.

6. Capriccio in E f. Pianoforte mit Streichquartett. Ebend.

1817. Ree. L. m. Z. 1819. No. 13. - Up. 7. Salve Re-

gina mit Pianoforte, Es. Ebend. 1818. Recens. L. m. Z.

1819. No. 19. — Op. 8. Zwöir Gesänge mit Pianoforte.

Ebend. 1818. Ree. L. m. Z. 1819. No. 31. — No. 9.

Salve Regina in C. Ebend. 1818. Ree. L. m. Z. 1820.

No. 15. (Später für Orchester, deutsch, Manuscript.) —
Op. 10. Kyrie und Gloria, bei Hofmeister. 1818. (Un-

richtig als Op. 6 bezeichnet; später für Orchester, Manu-
skript.) — Op. 11. Te Deum laudamus. Hofmeister. 1818.

(Te gloriosus, Manuscript, unrichtig als Op. 7 bezeichnet.)

— Up. 12. Nel cor piu non mi sento, Thema u. Variatio-

nen für Pianoforte. (Unrichtig als Op. 8 bezeichnet.) Hof-

meister. 1819. — Op. 13. Sonata, Es, No. 3. Breitkopf u.

Härtel. 1820. Reo. L. m. Z. 1821. No. 42. — Op. 14.

Ouvertüre für Orchester, C. Andre. 1821. — Op. 15.

Ouvertüre für Orchester, D. Ebend. 1821. — Op. 16.

Olla Polrida Tür Pianoforte. Peters. 1822.— Op. 17. Missa,

B. Seholl. 1821. Ree. L. m. Z. 1824. No. 42.— Op.18.
Requiem. Hofmeister. 1824. Ree. Berliner Zeit. 1826.
No. 34. — Op. 19. Drei Gesinge für Männerstimmen.
Ebend. 18*25. — Op. 20. Vier italienische Canzonetten.

Ebend. 1825. — Op. 21. Carafta, Tema eo» Variaz. für

Pianoforte. Bachmann. 1825. — Op. 22. Ländler zu vier

1826. - Op.23. Peiacca zu

den. Ebend. 1826. — Op. 24. Sechs Gesänge für Män-

nerstimmen. (Noch Manuscript, nicht erschienen.) —
Op. 25. Kleine Uebnngssiücke für Pianoforte. Wen-
zel. 1826. Ree. Aoz. Frankfurt a. M. No. 1— 13. —
Op. 26. Sechs Gesinge für Singstimme, Sopran, mit Pia-

noforte. Ebend. 1826. Ebend. recens. — Op. 27. Adagio

e Tema con Variaz. für Pianoforte u. Clannette. Schle-

singer. 1820. — Op. 28. Drei Basslieder. Trautwein.

1828. Ree. L. m. Z. 1829. No. 13. — Op. 29. Ouver-

türe (No. 128). Hofmeister. 1828. — Op. 30. Ouvertüre

(No. 129). Ebend. 1828. — Op. 31. Cimarosa, Arie mit

Verzierungen. Trautwein. 1828 — Op. 32. Musikalische

Unterhaltungen. Wenzel. 1829. — Op. 33. Cborgesaog-

schule. Scholl. 1833. — Op. 34. Requiem. Ciavieraus-

zug. Breitkonfund Härtel. 1833. Reeens. L. m- Z. 1834.

Iris. 1834. No. 33. — Op. 35. Requiem für Männerstim-

men. Ebeud. 1833. Ree. L. m. Z. 1833. No. 43. Iris.

1834. No. 33. — Op. 36. Mitten wir im Leben. Kal-

bitz Archiv. — Op. 37. Vater Unser. Ebend. — Op. 38.

Beiträge zum Mmne&äoger. Schott. — Versuch einer

systematischen Uebersicbt der Gesanglehre. Breitkopf n.

Härtel. — Op. 39. Glaser, Originalbibliothek des Män-
nergesanges. — Musikalische Eilpost. Hoffmann. — Op.

40. Poigt, Polybymnia. — Harmonielehre, Jeiensper-

ger, aus dem Französischen in's Deutsche. — Die musi-

kalische Reform, Gambale, aus dem Italienischen.

In diesem Verzeichnisse ist seiner Oper in drei Acten:

„Die Neger auf St. Domingo/' welche in Weimar zum
ersten Male 1836 aufgeführt wurde und ungeteilten Bei-

fall erhielt, keiner Erwähnung von ihm geschehen. Des-

gleichen nicht einer zweiten schon früher componirten

Oper: ..Alphonsine oder: Der Thurm im Walde." Der

Text zur ersten Oper ist von seinem Bruder Wilhelm

Moser in Stuttgart; zur letztgenannten aber von Guteiii.

Operotexte hat A. F. Haser übrigens eine Menge aus

dem Deutschen in's Italienische, wie aus dem Italienischen

in's Deutsche glucklich übersetzt. Auch war derselbe lang-

jähriger Mitarbeiter der Leipziger allgemeinen musikali-

schen Zeitung, der Cäcilia und anderer musikalischer Zeit-

schriften. Eine Abhandlung über das DuodecimaUystem ist

im Druck erschienen; auch befinden skb in Kraushaar'*

mathematischem Magazin, in Grubers Encyclopädie und

in Gottfried fVeber's Lexicon der Tonkunst werlhvolle

Bibliographische Anzeigen.
(Voai MiilÜndrr Cormpondenl«*.)

Herr Crivelli in London hat daselbst eine neue Auf-

lage seiner:

Art of singing, wilh alteration and new solTeggios for

tbc cultivalion of tbe Bass voice

herausgegeben, die sebr gelobt wird.

Tbe sequenlial System of musical notation, an enlirely

new Metbod of writing Mosie, in slrict confonnily

with nalure, and essentialy free from all absordity and

intricaey; wilh explanatory Plates. By A. Wallbridge.

1844
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Soll eine abgekürzte Notenschrift sein, was sie aber

nicht iat.

Domeslic Music for Ihe wealtby; or a Plea for the ans
aml ils progress. By Henry J. Banisler. London. 1843.

Herr Banisler, ein geschickter Violoncellist, sucht

in dieser Schrillt darzuthun, wie die Lage der Musiker

in England verbessert werden könnte.

The Book of scottisb Song : a eolleetion of Ihe best and

most approved Songs of Seottland, with critical and

historieal notices. Glasgow and London. Blackie, 1843.

Mit dem Motto: The most extensiv» eoüeetion ever

published. Das Londoner Albenaeum, No.804, meint zwar,

die Quantität sage nichts, wohl aber die Qualität, glaubt

aber, das Buch sei im Ganzen genommen interessant zu

nennen.

Sol Tarantismo. Sunlo di una Memoria del dottor Luigi
Ventura da Trani, Soc. corrisp. dell' Accad. Medico-

Cbirurgica. Letla oella Tornau del 25. aeltembre 1843

di essa Socielä.

Der Verfasser zählt sieben Falle von Taranlismus

auf, hüll das Ganze für einen Glauben des Volkes; die

Tarantel sei nicht ganz unschädlich, bringe Nervenleiden

hervor, die auch mit den gewöhnlichen Mitteln curirt

werden können. Taranlismus sei also mehr die Wirkung

des Volksglaubens der Puglieser, Musik und Tanz mehr
das Mittel der Gegend, als der Krankheit. — Die vori-

gen Jahrgänge der Allgemeinen musikal. Zeitung enthal-

ten manches Belehrende über diesen in der neuesten Zeit

im Neapolitanischen wieder vorgenommenen Gegenstand.

Letlera sopra la Musica, di Monsignor Pellegrino Farini.

Edizione II. Bologna, Sassi. 1844 in 8.

Progello di Riforme de* Teatri rousicali italiani, di A.

Ferrari, Bodigino. Libri quatlro. Venezia, Bragadin.

1844 in 8.

Beide Schriften sind mir bis jetzt unbekannt.

I Bassi numerali di Fedele Fenaroli, espressi secondo le

regole armoniche della Riforma Alusicale, proposla da

Kmanuele Gambale. Milano (Autore). 1844. 24 J». in Fol.

Also auch eine vereinfachte Bezifferung, wohl ver-

standen auf die Gambale'tebt reformirte Notenschrift ge-

gründet. Es ist wahrhaft traurig, dass Herrn GambaU's

in «cooomiseber Hinsicht und für die Augen ao wobltbi-

tige musikalische Reformen noch beute so gar wenig An-

klang und der Mann bei Niemanden Unterstützung findet.

Die Tonhalle in Hamburg.

lieber dieses vorzugsweise der Musik gewidmete

Prachlgebäude entnehmen wir einer Schilderung im Ham-

burger Correspondenlen nachstehende Mittheilungen.

Die „Tonballe" ist Eigenthum des Herrn G. A. Grote,

Directors des Hamburger Yolksgesangvereine»» der dritte

Theil de« 175,000 Thlr. betragenden ßaucapilals ist von

Kunstfreunden auf Actien zusammengebracht. Das Ge-

bäude, nach specieller Angabe des Eigenlhümers von dem

Architekten Max Koppel cooslruirt, ist 75 Fun breit,

145 Fuss lief, 84 Fuss boeh, and bat einen Flächenin-

halt von 10,800 Quadralfuss; am 10. August 1843 wurde
der Grundstein gelegt nnd bis zn nächstem Frühjahre wird

das Ganze beendet sein. Der kleinere Concertsaal ist be-

reits so weit fertig, dass am 1. Oetober die Volkslieder-

tafel zum ersten Male darin singen konnte und Gross seit-

dem die Urltungen dieses Vereines darin halt. Im grossen

Saale werden die grösseren Uebungen am 1. December

beginnen und die Einweihung des Ganzen soll gegen den

Scbluss des Jahres Stall finden. Bemerkenswerth ist, dass

viele Arbeiter an dem Gebäude Mitglieder des Gesangver-

eines sind.

Von den zahlreichen Räumen, welche die „Tonhalle"

enthält, inleressiren uns natürlich nur die für Ausübung

der Musik unmittelbar bestimmten. Sie besteben aus dem
kleineren und dem grösseren Coneertsaale , nnd einem

erossen 040 Quadralfuss entballenden Uebungssaale. —
Der kleinere Concertsaal ist für Academieen, musikalische

Soireen und kleinere Concerte bestimmt, bat eine vor-

treffliche Resonanz, ist 20 Fuss hoch, 30 Fuss breit, 60

Fuss lang, durch 130 Gasflammen erhellt, fasst bequem

400 Personen und wird im Renaissanceslyl verziert. —
Der grosse Concertsaal ist 40 Pnss hoch, unter den Lo-

gen 58, über denselben G8 Fuss breit, 113 Fuss lang,

bat an der einen Seite 12, an der anderen 2 Fenster und

wird durch 7 Gaskronleuehter so wie 60 Gasflammen

mittels 20 an den Wänden angebrachter Brenner erleuch-

tet. Umgeben ist er an zwei Seilen von einem 6 Fuss

breiten Corridor. Das Innere ist eingeteilt in Orchester,

Parket, Parterre, Logen. Das Orchester, 8 Fuss über dem

Hoden terrassenförmig erhöht, bat Platz für 250 Sänger

und 80 Spieler. Im Hintergründe wird ein Orgelwerk von

22 klingenden Stimmen im 16 Fusston angebracht, das

26 Fuss hoch, eben so breit und 10 Fuu tief und des-

sen Ausrührung dem Orgelbauer Peter Tome aus Verden

übertragen ist Im Parket finden sich 290 Plätze auf be-

quemen Lehnsesseln ; in dem Parterre haben 700 Perso-

nen Raum, grösslentheils auf Divans und Bänken; die

Lo-en, jede zu 12 Personen, enthalten 400, drei dem

Orchester gegenüber befindliche Logen 50, und zwei über

dem Orchester 80 Plätze, so dass das Ganze, ausser den

Sängern nnd dem Orchester, über 1500 Personen fasst. —
Die Decke des grossen Saales wird mit einem 24 Qua»

dralfuss hallenden Gemälde verziert, welches dem Maler

Buppo übertragen ist nnd Motart's Verherrlichung mit

Portraitfigurea der berühmtesten deutschen Tonkünsller

aller Zeiten darstellt. Die Wände werden mit Marmor

al fresco gemall und die Logen mit Brüstungen von

Gusseisen versehen, welche 29 Medaillons berühmter aus-

übender Künstler aller Nationen, in Büstenmauier gemalt,

enthalten sollen.

NACettICHTM.
Prag. (Bescbluss.) Die Sophien - Aeademie gab ein

grosses £oncerl ebenfalls im Saale der Sophien -Insel,

dessen Wahl und Ausführung in gleichem Maasse allge-

meinen Beifall fand. „Die erste Walpurgisnacht," Ge-
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dicht von Goethe, in Musik gesetzt von Felix Mendels-

sohn BartkoUy , auf allgemeines Verlangen wiederholt,

bildete den trefflicbtlen Prolog zu dem wahren Musik-

feile, und wurde abermals mit herzlicher Tbeilnähme auf-

genommen. Rittfs neuer Männercbor in böhmischer

Sprache: „Für König und Vaterland" (Text von Fiiipek)

schmiegl sieb dem Geiste slavischer Volksmusik glücklich

an und ist auch in Rhythmus und Deklamation au.<ge-

zeichoet. Die Motette von L. Kleinwächter ist solid und
trefflich gearbeitet, doch hier im Concerte zog sieb das

Ganze etwas in die Länge und Breite. Der belieble oft

gehörte böhmische Frauencbor: „Das schöne Land" von

J. JV. Skrattp musste abermals wiederholt werden. Den
Scbluss bildete das wundervolle Halklujab aus dem „Mes-
sias" von Händel.

Unsere Oper bat seit „Linda di Cbamounix" auch

niebt den Schalten einer Novität gebracht uod fristete

ihr schwaches Leben meist nur durch Gäste, als deren

vorzüglichste wir Herrn Püchek vom Hon bester zu Stull- i

gart, ond Dem. Rettich, königl. baierische Hofopernsän-
j

gerin aus München, erwähnen müssen. Herr Püchek ist
|

schon als Au Tanger ein Eigenlbum unserer Bühne gewe- I

sen, und wenn man gleich bereits damals gute Hoffnun-

gen auf sein sieb entfaltendes Talent gründete, so über- :

rasebte doch seine grosse Kunstbildung eben so frappant,
;

als angenehm. Herr Püchek erschien zuerst auf unserer 1

Bühne als Jäger in Rreutters , .Nachtlager" (welchen er

zur achten Gastrolle wiederholen mnsslc) und schwang
sich gleich in dieser ersten Partie zum entschiedenen

;

Liebling des Publicnms empor. Er wurde stürmisch em- !

pyogen nnd ein fanatischer Beifall begleitete ihn durch

alle Nummern
,

vonuglich in dem ersten Liede und der

Arie des zweiten Actes. Er sang ausserdem noch den
„Zampa" (zwei Mai), der ganz eigentlich für seinen Bie-

senumrang geschrieben zu sein scheint, da der Componisl
die beiden Endpuncte des Tenor und Bariton uud rast noch
etwas mehr verlangt, was Herr Pischek spielend leistet)

dann den Riebard in den ,, Puritanern ," Peter I. im
„Czaar und Zimmermann," Faust (zwei Mal) und Beii-

sar (ebenralls wiederholt). Herr Pischek, den uns die

Zeitschriften schon als den ersten dramatischen Singer
Deutschlands bezeichneten, gehört unter die seltenen Er-
scheinungen, wo das vorausgegangene Lob dem Gaste
nicht geschadet, die erregten Erwartungen aneb vollkom-
men befriedigt wurden. Seine Stimme ist trotz ihres

grossen Umfanges in allen Chorden vollkommen ausge-
glichen, und entraltet, bei hinlänglicher Kraft Tür den gross-

|

artigen und Weichheit und Biegsamkeit für den colorir-
|

ten Gesang, eine seltene Fülle und Wohlklang, deren
1

Werth durch die Silberreinbeit der Intonation, durch I

seine wunderbare Mezza voce und die kunstgerechte Ver- t

biodung der Falsette mit der Bruslslimme noch erhöbt
j

wird. Herr Pischek muss tüchtige Studien gemacht ba- 1

ben, bevor er diese Herrschaft über sein oeidenswerlbes !

Organ errangen hat und ein solcher dramatischer Sän-
j

ger im edelsten Sinne des Ausdruckes geworden ist. Man
I

weiss nicht, soll man bei ihm mehr das Gefühl und den
|

Ausdruck, die Kraft uod Würde, oder die berrlirbe Tonbil-
j

dung, den Fluss des Gesanges und die geschmackvollen
Verzierungen, die vollkommene Deutlichkeit, oder die I

treffliebe Derlamalion bewundern , bei welcher selbst die

Italiener wohl kaum ihren Lieblingsausdruck: „ Beeile-

tno tedesca" anzuwenden wagen würden. Wenn uns

nun Herr Pischek in allen seinen Rollen als Schauspie-

ler wie als Säoger gleich vollkommen befriedigte, durch

das tiefe Eingeben in jeden Cbaracter und die Durchfüh-

rung bis in die kleinsten Nuancen, wenn er sieb im
„Nachtlager" ond ,, Faust" als fichter deutscher Sänger

beurkundete, in ,, Zampa " sein Eingeben in die leiden-

schaftliche französische Manier kund gab, so bewies er

zugleich im „Riebard" uod „Beiisar" nicht allein, dass

er in die Mysterien des italienischen Gesanges tiicbl min-

der eingeweiht, sondern noeb mehr, dass er italienische

Melodireufülle mit deutschem Geist und Gefühl aufzufas-

sen und zu polenziren wisse. In einem Abscbiedsconcert,

welches Herr Pischek auf allgemeines Verlangen noch

seinen neun Gastrollen hinzufügen musste, sang der ge-

feierte Künstler in den Zwiscbenacten von „ Christoph

und Renata" folgende Piecen: 1) Des Sängers Fluch,

Ballade von Uhland, in Musik gesetzt von Heinrich Es-
ser. 2) Die drei Liebchen , Ballade von Hoffmmm , in

Musik gesetzt von Wilhelm Speyer. 3) Der gute Koma-
rad, Lied von Uhland, compomrl von Conradin Rreutser.

A) Sehnsucht nach der Reimalb, Lied von Reusiger,

und zum Schlosse zwei böhmische Lieder von Rame-
nitiky und Skrattp und bewies in allen diesen Num-
mern, dass er im Liedervorlrage wenigstens nicht min-
der vorzüglich sei, als im dramatischen Gesänge, dessen

Aufgabe auf jeden Fall die grössere ist.

Dem. Rettich, kooigl. baierische Hofoperesängerin

aus München, gab folgende Gastrollen : Antonius im ,, Be-

iisar" (zwei Mal), — Elvira in den „Puritanern," —
„Norma," — Amins in der „Nachtwandlerin," — Gin-

lietta in den „Monteecbi und Capuletti," — „Königin
der Nacht," — Adine im „Liebeslrank," und Consteoze

in der „Entführung aus dem Serail," und erhielt beinahe

eben so grosse Beweise von Beifall und Zhfriedenbeil,

als Herr Püchek. Den. Rettich bat gleichfalls ihre Kunst-

laufbabn bei uns begonnen, und zeichnete sich schon in

der ersten Epoche derselben , bei einer ziemlieb kleinen

Stimme, durch treffliebe Intonation und leichte und gefäl-

lige Coloralur aus. Ihre Stimme von seltenem Umfange
und Reinheit, in welcher besonders die hohen Chorden
hell und klar sind, bat sehr an Kraft und Fülle gewon-
nen uud ein sorgfältiges nnd solides Kunslsludium sie zu

einer ganz vortrefflichen Bravoursängerin — vielleicht

einer der ersten in Deutschland — erhoben, und sie wird

in diesem Genre, die Lutser ausgenommen, wenige Ne-
benbuhlerinnen zu fürchten baben und den kühnsten For-

derungen zu entsprechen vermögen; doch in tragischen

Parlieen, die zugleich Gefühl und Leidenschaft ansprechen,

erlaubt ihre ganze Individualität ihr nicht, sie« gleich

hoch zu stellen. In der Antonina, Norma und Elvira liess

der technische Tbeil nichts zu wünschen übrig, desto

mehr der dramatische. Besser gelangen ihr die elegisches

Partieen der Giulietla und Amins, am Besten die mun-
tere Adina, deren siegreich« Coloraturen sie noch ver-

mehrte. Von Bravoarpartieen aus der alten Kun»l war
Constanze die vorzüglichere) in der slernflammenden Kö-
nigin schien Dem. Rettich nicht glücklich disponirt.
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Mad. Thotne, welche in mehreren Possen auftrat,

ist als Localsängerin nicht unbedeutend zu nennen. Sie

hat eiae recht hübsche, klangvolle and so wohlgeschulte

Stimme, dasg sie selbst dort ausreichte, wo die Quodli-

betmacber ihr schwierige Stellea aus den besten Opera-

com posilionen zur Ausführung vorlegten. Ibr Spiel bat

mehr Keckheit, als Humor und eine ziemliche Monotonie.

Ia Uonarl't „Figaro' 4 gastirte Dem. Saaek als Su-

sanne, and fiel total durch.

In der „Norme" gab da Herr Franke den Sever

mit gleichem Erfolge.

Zum Vorlbeil (? — allerdings, wenn ein vorauszu-

sehendes leeres Haas eia Vortheil ist — ) des Herrn Jo-

seph Emminger erschien „Guido ood Ginevra oder die

Pest in Florenz" von Halecy wieder auf unseren Breiern

und erwarb Dem. Crouer(Ginevra) einen neuen Triumph.

Auch Herr Sirakaty (Cosmus) und Mad. Podhorsky (Hie-

ciarda) gaben- ihre Rollen trefflich, und auch Herr Em-
minger sang die Rolle des Guido besser, als wir ibn seil

langer Zeit gebort haben. Herr Emminger ist, nie Mad.

Podhorsky, eine Perle des Personals dnrcb tüchtiges

KunsUtudium ; dreh sind beide in Jahren vorgerückt und

müssen geschont werden, um mit Erfolg wirksam wer-

den zu können; wenn aber Herr Emminger in einer

Woche den Roberl, Olaf und Guido singen muss, ist es

kein Wunder, wenn seine Stimme angegriffen ist, und

er würde solche Leistungen nicht ausballen, wenn er

nicht mit sellener Kunstgewandlbeit za schonen und zu

sparen wösste, wober es auch kommt, dass er oft selbst

in grossen Parlieen in den letzten Acten besser, als in

den ersten, singt. Als Herr Dameke für unsere Bühne
gewonnen wurde, glaubten wir, er solle Herrn Emmin-
ger in seinem Streben unterstützen. Herr Dameke scheint

aber blos zum Spazierengehen engagirt zn sein, und seine

Stimme nimmt durch die allzugeritige lehung bedeutend

ab, wie wir neolieb in der Lucrezia Borgte, Teil und

Jcssonda mit Bedauern wahrnahmen. Manfredi and Lo-

renzo können (wie der Erslere jetzt zugeschnitten ist,

wo die Banketscene, die musikalisch vortrefflichste der

Oper, ausblieb) nicht viel gut oder schlecht machen, und

Herr Km» (Forlebraecio) moderirte seine kräftige Stimme

so über die Maasseu , das» er mitunter kaum vernehm-

lich war.

Herr Kumt brachte zu seiner Einnahme Rossinis

„Italienerin ia Algier," und hier war wobl Publicum

und Beneficianl wechselweise mit einander zufrieden, da

sieb ein woblgefüllles Haus sehr gut unterhielt, obsebon

die Besetzung und Aufführung dieser zwar possenhaften

und etwas veralteten , doch dnrcb und durch komiseben

Oper nur in wenigen Parlieen genügend war. Dem. Schwerz
musseu wir zuerst nennen, welche in der schwierigen

und anstrengenden Partie der Isabella zum ersten Male

bedeutend in dem eigentlichen Gebiete ihrer Stimme be-

schädigt war und im Gesänge den Forderungen entsprach,

die man an eine Darstellerin der Isabelle zu machen be-

rechtigt ist, in den Co io rat urs teilen mitunter alle Erwar-

tungen überbot. Wenn noch mehr Lebendigkeil and Mnlb-

wilten zu wünschen übrig blieb, so mag einestheils die

sonderbare und inconseqnente Mischung von Munterkeit

und Sentimentalität, welche der Librcitofabrikaal seiner

Heldin catbeilte, die Darstellerin entschuldigen, andern-
tbeils dürfen wir nicht vergessen , dass Isabella erst die

fünfte Partie und die erste grosse Partie ist, welche Dem.
Schwer» wahrend ihres Tbealerlaafes einslodirt hat.

Eine noch glänzendere und in dieser Hinsicht zweckmäs-
•igere Partie wäre Rossini'» „Cenereolola," aber auch
diese verlangt eia paar tüchtige Exemplare des Buffb can-
tanle ! Dem. Schwor» fand stürmischen Beifall, und war— nach der vierten Arie stürmisch gerufen — so gefäl-

lig, den Schlusssatz zu wiederholen. Ihre Prosa ist nicht

klar, und es wire bei ihrem classtacben Recitative zu
wünschen, dass sie nie in Opera mit Prosa beschäftigt

würde. Dem. Tonner gab die Elvira (die eigentlich mit

!
Mail. Podhorsky bätte besetzt werden sollen)) sie Hess

|

ibre Arie aus und sang, was von der Partie übrig blieb,

I

rechl rein und nett, doch — sehr schwach. Herr Kun*
j

war Mustapba. Abgerechnet, dass die gewaltige Stimme
' dieses Sängers sowohl, als die Kunstfertigkeit, die erder-
: selben bisher abgewonnen , für derlei Coloralurnarlieen

nicht genügend ist, hat er uns schon in den beiden Fi-

garo's von Mozart und Botsini, so wie in manchen fran-

zösischen Opern bewiesen, dass er humoristische Cbarac-
lere mit grosser Ernsthaftigkeit darzustellen versiebt;

I hier aber gab er die chargiil- komische Partie mit aller
' Salbung eines Orovist und Marcel. Herr Braea (Thaddäus)

;

leistete, was er vermochte, obsebon er nicht bei Stimme
i war; nur einige sehr platte Spässe (sogar im Gesänge)

|

hätte er sieh und dem Publicum schenken können. Herr

j

Dameke (Lindoro) besitzt auch viel zu wenig Volubilität
' in seiner Stimme, um diese brillante Tenorpartie genü-
gend durchzuführen. Er sang den ganzen ersten Act

| durchaus schlecht, aber recht wacker das Quartelt nnd

|

Terzelt im zweiten, worin ihm einige Verzierungen ge-

langen.

In der „Ballnacht" halle Dem. Schwärs mit lo-

I

benswerther Resignation die Rolle der Arvedson übernom-
men, konnte jedoch nor wenig damit wirken, da sie

;
nicht recht in ibre Stimmlage passt. Mad. Podhorsky

: (Amalie) und Herr Strakaty waren sehr gut, die Herren
Emminger nnd Dameke (Olaf und Warling) sehr sehlecht

bei Stimme. Die Chöre gingen — wie seit einiger Zeit

gewöhnlich — nicht recht zusammen, and schrieen mit-

unter wie die Zahnbrecher.

Dem. Grosser trat nach ihrer Uriaabsreise zum er-

sten Male in „Linda von Cbamounix" wieder aar, and
wurde rem Publicum zwar achtungsvoll, doch nicht mit

J'ener Lebhaftigkeit empfangen, welche diese wackere
Stiostlerin verdient ; doch stehen der Singerin leichte Mit-

tel zu Gebole, die üble Laune eines Pablicums zn be-

. schwören, welche aas dem nichtigen Grande hervorgeht,
1 dass Jene bei einem Gastspiele in einer Rolle weniger

;

reussirl habe, als in anderen ! Schon das erste Duett er-

regte einen Beidllssturm, und nach der Wabnsinnarie
wurde sie drei Mal hervorgerufen. In der letzten Auf-

führung von Spohr's „Jcssonda" dirigirte Herr Capell-

meisler Skraup znm ersten Male wieder nach seiner Ge-
i nesung von eiuer langwierigen und gefährlichen Krank-

1
heil. Er wurde mit anhaltendem Applaus nnd eiaem Kranze

empfangea.
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Berlin, im November 1844. Es folgen nachstehend

noch einige nachträgliche Mitteilungen über die Leistun-

gen der hiesigen Singaeademie in Laufe dieses Seme-

sters, woraus die Thitigkeil dieses KuDstinsüUits für edle

Zwecke sich selbstredend ergibt.

I. Dankfeier, der Erhaltung des Königs und der Kö-

nigin von Preussen gewidmet, am 30. Juli 1844. 1) Cho-

ral: „Lobe den Herrn, den mächtigen König" von C.

F. Rungenhagen. 2) Nationallied von J. Haydn: „Colt

erhalte Franz den Kaiser" mit angemessenem Text von

Bornemann, Vierstimmig. 3) Domine, salvum fac regem,

von C. F. Rungenhagen. 4) Das „Vater Unser" für

zwei Chöre von Fesca. 5) Psalm t „Wer unter dem
Schirme des Höchsten sitzet." 6) Handets Dettinger

Te Denm.

II. Znm Besten der Weichseluferbewohner, geist-

liche Musik a Capeila am 4. September 1H44. 1) Choral

von Zelter: „Ein' feste Burg" u. s. w. 2) Ave regina

von Palestrina für acht Stimmen. 3) Hymne von Lord

Burghersh: „0 god, my bearl." 4) Victimae pascbali"

von Jomelli. 5) Morgengesang von Reichardt. 6) Sextelt

and Schlussfuge ans Fasch's IBslimmiger Messe.

III. Gedächlnissfeier für den königl. Singer Runicke
(zu seinerzeit ein vorzüglicher Tenorist). 1) Choral von

Fasch. 2) Requiem von Cherubini. 3) „Gottes Zeit ist

die allerbeste Zeil" von J. S. Bach. 4) Arie und Frauen-

Chor aus Spohr't Oratorium: „Des Heilandes letzte

Stunden." 5) Fuge aus der IGslimmigen Messe \oa Fasch:

„Cum saneto spiritu."

IV. Feier des Geburtstages des Königs am 15. Oclo-

ber 1844. 1) Choral von Fasch. 2) Domine, salvum fac

regem von C. F. Rathenhagen. 3} Te Deum laudamus

von Zelter, für zwei Chöre. 4) Der 119. Psalm von

Fasch. 5) Der 8. Psalm von Spohr für zwei Cböre.

6) Preussenlied von C. Seidel, dem „God save tbe Kiog"
untergelegt.

V. Feier des GeburUfestei der Königin, zum Vor-

theile der Kinder • Bewahr- Anstallen , am 13. November
Abends in der erleuchteten Garnisonkirebe. 1) Orgelin-

troduetion, oomponirl und vorgetragen von A. IV. Bach.

2) Te Deum von C. F. Zelter für zwei Chöre. 3) Pil-

gergesang aus dem Oratorium : „I Pellegrini" von Hasse.

4) Motette von Julius Weiss. 5) Motette von C. F.

Rungenhagen: „Aus der Tiefe" u. s. w. 6) Orgelstflek

für fünf obligate Stimmen , von A. fF. Bach componirt

und vorgetragen. 7) Einiges aus dem 30. Psalm von Ba-
sity für zwei Chöre. Das Werk ist ein Geschenk des

Componisten an die königl. Academie der Künste. 8) Hymne
von Lord Burghersh. 9; Motette von Hammerschmidt

,

für sechs Stimmen. 10) Becitativ, Arie und Chor aus

Händers Oratorium der Messias: „0 du, die Wonne ver-

kündigt in Zion" und Chor: „Maabet das Thor weit dem
Herrn." 11) Ausgang auf der Orgel gespielt.

Am 20. November bat die Singaeademie in ihrem

ersten Abonnemenlconcerte Händers ,, Messias" vollstän-

dig aufgeführt. — Am 28. d. M. wird dieselbe in einer

Aufführung des Oratoriums „Paulus" mitwirken, welche

der Componist, GMD. Felix Mendelssohn Bartholdy, vor

seiner nahen Abreise von hier, selbst leiten wird. Der

berühmte Tonkönsller bat leider seine Entlassung nach-
gesucht und erhalle«.

Ueber die neue Festoper von G. Meyerbeer
zur Eröffnung des neuen Opernhauses.

Berlin, den 15. December 1844. Die Eröffnung des

nenen königl. Opernhauses, welches am 18. August 1843
in der Nacbt durch die Flammen zerstört, und mit Be-

nutzung der Süsseren Mauern, im Innern durch die Huld

des Königs eben so prachtvoll, als zweckmässig wieder
hergestellt ist, bat am 7. December d. J., also 102 Jahre

nach der Einweihung des allen Opernhauses, anf die glän-

zendste Weise Statt gefunden. Um 5'/* Uhr Abends er-

schienen in der grossen königl. Mittelloge der König nnd
die Königin, nebst den hier anwesenden hohen Gasten

und dem ganzen Hofe. Die höchsten Herrschaften worden
mit einer Trompetenfanfare und lautem [Jubelrufe der

überaus zahlreichen Versammlung empfangen, hierauf die

Volkshymne begehrt und vom ganzen Publicum stehend,

unter Begleitung des Orchesters, gesungen , worauf sich

der Ruf des Dankes für das schöne Prachtgebäude viel-

stimmig wiederholte. Das von einem Lnslre mit Gasflam-

men bell erleuchtete Haus im geschmackvollsten Renais-

sancestyl gewährte einen imposanten Anblick durch die

reichen Toiletten der Damen und die Galauniformen der

Staatsminister, Hof- und Staatsbeamten, Generale und
Offiziere, wie des diplomatischen Corps, welche, beson-

ders zu dieser Festvorstellung eingeladen , den ersten

Rang und die eleganten Logen des Prosceniums anfüllten

Das schöne Haus hat jetzt vier Logeoreiben über einan-

der, mit Einscbluss des Amphitheaters. Unter der grossen

königlichen Millelloge befindet sich (gleich dem Amphi-
theater im Dresdener Schauspielbause) die Tribüne mit
erhöbelen nnmerirlen Sitzen. Hierauf folgt das Ütebpar-

terre für 420 Personen und das Harquel mit sehr beque-

men Sperrsitzen für etwa 348 bis 350 Personen. Der
Orchesterraum ist bei grossen Opern bedeutend vergrös-

serl, kann aber durch Vorrückung der Parquelplätze

auch verkleinert werden. Die drei Prosceniumslogen

auf jeder Seite reiben sich den Logenrängen an , und

Bewähren, wie die reichen Verzierungen des ganzen
auses durch Deckengemilde, Sculpturen und Vergol-

dungen, einen wobllbuenden Eindruck, der durch keine
Ueberladung gestört wird. Wir gehen nun zur Festoper
über. Das von dem Herrn General-Musik-Direclor Meyer-
beer umsichtig geleitete Orcbeater begann die sinnige,

eSect volle Ouvertüre zu der von L. Reüstab gedich-

teten und von Giae. Meyerbeer in Musik gesetzten

Oper (mit Dialog) : „Ein Feldlager in Schlesien" (in drei

Acten, Lebensbildern) aus der Zeit Friedrich's des Gros-
sen. Der Dichter hat sieb im Voraus dahin ausgespro-
chen, dass er keine zusammenhangcmle Handlung habe
liefern wollen (weshalb denn aber nicht?), sondern nur
einzelne Züge und Aneedolen aus dem Leben des grossen
Königs benutzt habe, um ein Cbaraeterbild aufzustellen,

was allerdings um so schwieriger war. ala der Monarch
nicht persönlich auf die Bühne gebracht werden durfte.

Die Dichtung beschränkt sich daher darauf, Friedrieh II.
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aas der Gefahr der Gefangenschaft durch Verwechselung

der Personell und durch die Kunst seines Flötenspieles

befreien zn lassen und seine Grossmnth durch Begnadi-

gung eines wegen Insubordination tum Tode verurtbeil-

ten Offiziers an den Tag zu legen. Der zweite Act stellt,

in geringem Zusammenhange mit der Handlung, das be-

wegte Leben des Feldlagers in Schlesien während des sie-

benjährigen Krieges als Episode dar, und hier ist es, wo I

der Componist durch grosse Cborroassen und Instrumen-

tal effecte , wie durch harmonische Combinationen wahr-

haft grossarlige, dramatische Wirkung hervorbringt, im
Gegensätze zum ersten und dritten Act, die fast idyl-

lisch und meistens im Slvle des leichteren Singspieles ge-

halten sind. No. 1 ist eine gemülhlicbe Introduction für

zwei Soprane, Tenor und Bass, worin der Hauptmann
ausser Diensten Saldorf seinen Pflegesohn Conrad nach I

Berlin als Kaufmannslehrling sendet, der indess aus Furcht

Tor den Feinden bald, wie Peter in der Fremde, zurück-

kehrt. No. 2. Melodram und Romanze. Vielka, die Pfle-

getochter des Hauptmanns , entwickelt als Tochter einer

Zigeunerin und Waise, ihre Fähigkeit zur Seherin und

ihre Liebe zur bereits gestorbenen Mutter auf rührende

Weise. No. 3. Arie des bereits zurückgekehrten Conrad,

der seine Flucht vor dem Feinde und sein Zusammen-
treffen mit dem ihm unbekannten Könige Friedrich II. (der

sich vor den Feioden unter der Brücke verborgen und

den er glücklieb in Saldorf's Haus geleitet bat) erzählt.

No. 4 ein lieblich melodisches Duett der beiden Lieben-

den Vielka und Conrad. No. 5. Reeitaliv und Ensemble:
Saldorf entdeckt nach Conrad's Entfernung seiner Nichte

Therese und seiner Pflegetochter Vielka, dass der Gast,

den Conrad heimlich hergeführt, der Küuig sei. Seine

Rettung wird selbst um den Preis des Lebens beschlos-

sen. Da verkünden in No. 6 mehrere Landmidcben das

Eindringen der Feinde durch den Garten. Vielka ver-

spricht Hilfe, da es ungarische Reiter und Verwandle
ihres Stammes seien. AUbald stürmen auch die ungebe-
tenes Gäste durch das Fensler berein. Dieser Cbor ist

eben so originell, als No. 7, Vielka's Zigeunerlied. Fräul.

Tueseck führt diese Scene, wie die ganze Partie, höchst

cbaraclerisüscb durch. Im Finale No. 8 wird die Flucht

des verborgenen Königs dadurch glücklich bewirkt, dass

Conrad für den König ausgegeben und gefangen abge-

führt wird, für Friedrich II. aber ein Freipass, auf Sal-

dorrs Pflegesohn lautend, von dem Pandurenanftibrcr aus-

gefertigt ist. Dennoch wird der Flüchtige von deo Po-

sten angehalten, jedoch dadurch frei gelassen, dass er

aieb als der Flölenbläser Conrad durch sein fertiges Flö-

tenspiel (ein schönes Solo hinter der Scene) legitimirt.

Der Abmarsch der feindlieben Soldaten und das Dankge-

bet der Reiter des Königs bilden den Scbluss des langen,

jedoch interessanten Acts. Im zweiten Acte bat der Com-
ponist colossale Chor- und Instrumenlalmassen in den

militärischen Lagerscenen kunstvoll angewendet, und die-

selben sind höchst cbaraclerisüscb, zeilgemäss und von
ausserordentlicher Wirkung. Das Husareulied No. 9 für

Bariton wird von Herrn Pjuter keck und feurig gesun-

gen. Noch imponirender ist No. 10 1 das Grenadierlied

des Herrn Ztchietche mit seinem Cborrefrain : „Tnrum !

Trrrom!" Das Lied eines greisen Landmannes No. 12

wird von Herrn Bader ganz im einfach gemüthlichen
Tone des schlichten Alten vorgetragen. Ein Ballet mit
ungemein piquanter Musik folgt. Zn grossen Tänzen bie-

tet die Handlung keine Gelegenheit dar, daher sich das

Ballet auf einen Ensembletanz und Tanz der Markelen-
derinnen beschränkt. No. 13, ein Quadrupelcbor, ist eine
der kunstreichsten harmonischen Combinationen; jeder

der vier Chöre singt für sich und dann vereint Alle Sol-

daten wollen fortstürmen, um den gefangen geglaubten

Vater Friedrieb zu befreien. Das besonders schwungvolle
Kriegslied No. 14, im Chor unter Trommelschlag und
Trompetenklang auf der Bühne gesungen, begeisterte all-

gemein zu enthusiastischem Beifall. Im Finale tritt am
Meisten der Schwur des ganzen Chors und am Schlüsse
die Verbindung des alten Dessauer Marsches mit den In-

fanteriemärschen und Cavalleriefanfaren hervor, so dass
die Wirkung ergreifend

, jedoch zuletzt auch fast betäu-
bend und abspannend ist. — Der dritte Act beruhigt wie-
der die aufgeregten Zuhörer durch die leichtere Haltung
der angenehmeu Gesangstücke , wie No. 16 : Duett der
Vielka und des Conrad, in welchem Letzterer die Flöte
auf der Bühne spielt und die zweite Flöte hinter der
Scene (im Zimmer Friedrichs II.) geblasen wird. Dazwi-
schen singt Vielka ihrem Geliebten die Melodie des Flö-

tenconcertes vor, und begleitet dieselbe mit Bezeichnung
des Vortrages: crescendo, calando, dolee, piano u. s. w.
Ein leiser Cbor der Pagen und Diener schliesst dies un-
gemein graziöse, und durch den Flötencanon kunstreiche
Musikstück. No. 17: ReciUtiv und Cavaline, in welcher
Therese, die Niehte des Hauptmanns Saldorf, den Verlost
ihres, wegen eines Subordioationsfeblers vom Kriegs-

gerichte zum Tode verurtbeillen Geliebten beklagt, würde
an einer anderen Stelle günstiger wirken, als gegen den
Scbluss der langen Oper. Fräul. Marx trug diese Arie
mit Gefühl vor. (Bei der dritten Vorstellung blieb dieses

Stück weg.) Das folgende Terzett No. 18 wird durch
Conrad's H umor belebt. Da dieser, als der Retter des
Honigs, sieb eine Gnade ausbilten darf, so bittet und er-

hält er die Begnadigung des zum Tode verurtbeillen Soh-
nes seines Pflegevaters, des Hauptmanns Saldorf, wel-
cher zugleich Theresens Geliebter ist.

Sehr schön ist am Schlüsse dieses Terzetts beson-

ders der dreistimmige Gesang ohne Begleitung. Da nuu
Rube geboten wird, weil der König im Nebensaale schläft,

so entfernen sieb die durch seine Huld Beglückten nach
einer, besonders originell (mit englischem Horn, Bassclari-

nelte, Harfe n. s. w.) instrumentalen Vision der Vielka.

Hierauf bereitet ein unsichtbarer Cbor zu den lebenden

Bildern vor, welche den Zuschauern die Träume des ru-

henden Helden anschaulich machen aollen. Es heisst:

„Laut, ferne Zellen webe«,
„Seioeo Uanpt reriker echerebeo."

Nun beginnt das Fest-Nachlspiel. Ein Wrikenvorbaug
senkt sich über die Bühne, und in einer Wolkennische
erscheint die Jungfrau Borussia (Mad. Crelinger) , und
spricht den Epilog noter Musikbegleitung. Der Dichter

hat ursprünglich acht Traumbilder beabsichtigt, welche

auf sechs bei den zwei ersten Vorstellungen , und auf

vier bei der drillen Vorstellung beschränkt worden sind,

&o dass, bei mehreren Kürzungen, die Oper jetzt nur
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vier Stunden wübrt, wogegen die erst« Vorstellung fast fünf

Stunden dauerte. Das «nie Bild zeigt« ein Schlachtge-

malde, dabei Friedrich II. auf seinem Schimmel reitend.

Das »weile Bild ial ei« allegorisches Gemillde des Frie-

dens, mil ungemein lieblichem Gesänge oad Musikbeglei-

long. Das dritte Bild stellt daa Ianere des alten Opern-

hauses dar, Friedrich den Grossen hinter Graun sitzend,

indem die Maro (Dem. Marx) die Arie: ,,Mi puventi"

auf der Bühne singt. Das vierte Bild zeigt die znm Kampf

gerüsteten Freiwilligen des Jahres 1813 vor dem Ratb-

bause zu Breslau ; cboraJartiger Geaang ertönt unter Glo«

ekenklang, zn welchem der sinnige Tnndicbter auch An-

klinge ans C. M. v. Weber't patriotischem Liede: „Lü-
tzow's wilde Jagd" Sehr wirksam benutzt bat. Im fünf-

tea Bilde siebt man das Brsndenburger Thor mil der erst

verhüllten, dann bell beleuchteten Victoria, und den Sie-

gesein zog des verewigten Königs in Berlin im Jabr 1814.

Der Volksgesang: „Heil dir im Siegerkranz,*; mit Zwi-

schenmelodieeo kunstvoll verwebt und trefflich instrumen-

tirt, ertönt ergreifend. Das letzte Bild zeigt das bren-

nende Opernhaus, welches sich durch künstlichen Be-

leucbtungswecbsel in die äussere Parade des neaen Kuost-

tempels verwandelt; Apoll und die Mosen erscheinen

schwebend im Gewölke, während der Chor hinler der

Scene die Preussen neuen Glans verheissende Scbluss-

rede der Borussia begleitet. — Die wahrhaft prenssische

Nationaloper ist auch bei der dritten Vorstellung mit En-

thusiasmus aufgenommen worden und wird am 17. d. M.

zum vierten Male bei hoben Kreisen gegeben werden.

Der Compnoist wurde jedesmal durch Hervorrur ausge-

zeichnet und mit dem Bauralh Lenghans nach dem zwei-

ten Act in die grosse Mitlelloge zum Könige gerufen,

welcher beiden Herren die höchste Zufriedenheit mit ih-

ren Leistungen zu erkennen gab. Meyerbeer und der

Baumeister ntusslen sieb das erste Mal der Versammlung

persönlich zeigen, um deren Anerkennung zu empfangen.

Noch oft wird diese Oper den Musikfreunden hohen

Gennas gewahren. Möge auch das neoe Opernhaus stets

sn würdigem Opfer ,, Apollini et Musis" benutzt wer-

den! J- P. 5.

Leipzig, den 9. Deeember 1844. Unsere Tbeater-

direction fährt fort, auch im Opernfache deu Anforderun-

gen vollkommen zn entsprechen, welche das Publicum an

eine der ersten Kunslanslallea Leipzigs wohl machen
darf. In quantitativer Rücksieht kann natürlich eine erst

vor wenigen Monaten zusammengetretene Säogergesell-

schaft nicht so Vieles leisten, als dies bei einem länge-

ren Bestehen eines solchen Unternehmens möglich ist;

dazu kommt, das* durch öfteres und längeres Unwohl-

sein einzelner Singer und Singerinnen Unterbrechungen

eintraten, die um so weniger zu vermeiden waren, als

sieb die anfänglich wohl von der Direktion beabsichtigte

doppelte Besetzung der Rollen namentlich in den Haupl-

partieen nicht so leicht ausführen Hess, als man geglaubt

nahen mochte. In Bezog auf die Leistungen selbst haben

wir ohne Zweifel alle Ursache, zufrieden zu sein. Frei-

lich fehlt noch immer ein Spieltenor; denn Herr fViie-

mann besitzt, bei allen Vorzügen seines Gesanges,

;bung

will-

die zn einem solchen erforderlichen Eigenschaften in einem

geringeren Grade, und eben so wenig war dies bei den

Herren Klein und Lehmann der Fall, weiche Beide übri-

gens nach Ablauf der kurzen Zeil, auf welche sie enga-

girt waren, and da sich ein entschiedener Beifall für sie

nicht ergab, Leipzig bereits wieder verlassen haben. —
Für die äussere Ausstattung der Oper tuet die Direction

das Mögliche, und wir zollen ihr dafür gern verdiente

Anerkennung.

Wiederholt wurden die Opern > Don Juan, die Zau-

berQöte, der Schöffe von Paris (von Dorn), Mara (von

Netter) und Norma, bei denen wir nur in der Kürze
des ersten theatralischen Versuchs gedenken, welchen am
5. November Herr Salomen (ein Schüler unsere« wacke-

ren Gesanglehrers am hiesigen Conservalorinm der Mu-
sik, des Herrn Böhme) als Saraslro uud Herr v. Plener

als Sprecher in der ZauberOöle machten. Beide Debü-

tanten erhielten aufmunternden Beifall, und namentlich

zeigte Herr Solomon eine schöne und volle Bassstimme,

die in ihm nach erlangter grösserer theatralischer Uebung

und verminderter Befangenheit mit der Zeit <

kommeneo Opernsänger erwartea lisst.

Neu einsiudirt waren: „Czaar und Ziras

von Larl%ing „Die Sirene" von Auber, uud „Figaro's

Hochzeit*' von Mozart. In der genannten Lortztng sehen

Oper waren die grösseren Parlieen in den Händen der

Prau Günther- Bachmann (Marie), der Herren Kinder-

mann (Czaar), Ulram (van Bett), und Henry (Peter

Iwanow). Die beiden Enteren haben sich bereits un-

ter der früheren Direction in diesen Rollen entschiedene

Gunsl erworben, und leisteten auch jetzt unter theilweise

neuen Umgebungen Ausgezeichnetes. Herr Ulram bat

nach unserem D.if.irballrn, obwohl er in Bezug auf Slioam-

miltel seinen Vorgänger in dieser Rolle, Herrn Berthold,

weit übertrifft, doch nicht die natürliche Komik, die Letz-

terem eigen ist, und er konnte daher nur durch Ueber-

treibungen wirken, welche aber freilich dem Ganzen Ein-

trag thaten. Herr Henry war ricksichllich des Gesanges

seiner Partie nicht ganz gewachsen, aber sein Spiel recht

(obenswerlb, wenn gleich nicht dem zu vergleichen, durch

welches früher der Componisl selbst das Stück nicht we-

nig belebte.

,, Die Sirene," komische Oper in drei Acten von

Auber, ging zum ersten Male am 29. October in Scene.

Die Musik ial von gleichem Genre und Gewicht, wie alle

Opern Auber't aus der neueren Zeit: melodiös, gefällig

und ansprechend, entbehrt aber, wenn auch die dem Com-
pontslen eigentümliche grosse Gewandtheit in der Anord-

nung seines musikalischen Stoffes nicht zu verkennen ist,

doch eines tieferen Gehaltes. Einen solohea will sie frei-

lich auch nicht haben. Auber strebt jetzt oieabar mehr

nach einem angenehmen, als einem tiefen und nachhal-

tigen Eindrucket Sujets sind, zwar durch vielfache

Verwickelungen interessant und spannend, aber immer
auf eine parlanle Behandlung der Stimmen berechnet,

und diese prägt sieb bei ibm bekanntlich stets im Rhyth-

mus eines Walzers, Galops oier Conlrelanzes aus. Da-

bei fehlt es jedoch niehl an reizenden Melodie«, und die

Oper eotbält Nummern, die in bekannter ^«Aer'seher

Manier mit
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sehr ansprechend heben wir namentlich das Männerquar-

telt im ersten Acte, das Lied der Zerline, das Duett

zwischen dieser nnd Scopetto, und das Pinale im zwei-

ten Acte, so wie endlich das Dnetl (Zerline und Scipio)

des dritten Actes hervor. — Was die Aufführung an-

langt, so müssen wir es zuvörderst ohne Bedenken für

einen Missgriff erklären, dass die Partie der Zerline, die

eine vorzüglich in Coloraturen sich auszeichnende Bra-

vonrsängerin erfordert, unserer Soubrette Frau Günther-
Backmann zngetbeilt worden war. Alle Achtung vor dem
unzweifelhaften Talente der Letzteren, — aber eine Pri-

madonna ist sie nie gewesen, wird es anch nicht sein

oder werden wollen. Wahrscheinlich hat die Direclion

gemeint : Zerline sei eine sogenannte Spielpartie, und da
Frau Gunther - Backmann gerade in solchen sich die

Gunst des hiesigen Publicum« in reichem Maasse erwor»
ben hat, werde auch diese Rolle ihrem Talente am Mei-

sten zusagen. Wir lassen, wie gesagt, dem letzleren gern
Gerechtigkeit widerfahren, aber es ist erstens ein Irr-

thum, dass die Bolle der Sirene mehr eine Spielrolle sei,

als jede andere Hauptparlie in einer leichten französischen

Oper; es liegt im Gegentheilc gerade in ihr wenig Hu»
tnor und Leben, sie ist mehr passiv gehalten, und wo
sie einmal handelnd in das Stück eingreift, geschieht dies

grösstenteils nur durch ihren geheimnissvollen Gesang
hinter der Scene. Und zweitens dreht sich in der gan-
zen Oper Alles eben nur um den Gesang der Zerline,

welche als eine kunstgeübte Sängerin geschildert wird}
darum sind Letzterer fast stets die kunstvollsten und
schwierigsten Passagen und Coloraturen zugetheilt, kurz— die Sirene ist entschieden eine brillante Gesangpartie,

and einer solchen allseilig zu genügen, liegt ausser der
Sphäre der Frau Günther- Bachmann. Man halte deshalb

vielfache Aenderungen in Bezug auf ihre Partie gemacht,
die Schwierigkeiten derselben durch Weglassungen und
substituirte leichtere Rouladen zu heben gesucht, aber da-

mit freilich auch der ganzen Oper einen der eigentüm-
lichsten Züge genommen. In ähnlicher Weise war die

Partie des Scopetto, eigentlich hoher Tenor, um deswil-

len abgeändert ond zum Theil Iranspouirt worden, damit

unser Baritonisl Herr Eiche dieselbe Übernehmen konnte,

ein Verfahren, dass wir eben so wenig billigen können.—
Abgesehen hiervon, ging die Oper recht hübsch und wurde
günstig aufgenommen, und alle Mitwirkende, unter de-

nen wir noch Herrn Ulram — Herzog, Herrn Wide-
rnann — Scipio, und Herrn Bertkold — Bolbaya lobend
erwähnen, erwarben sich ungeteilten Beifall. —

Wie wir schon in unserem ersten Berichte die Auf-
führungen des Don Juan und der Zauberflöte als sehr ge-
lungen bezeichnet haben, müssen wir auch jetzt wieder
das meiste Lob der Vorstellung der ,, Hochzeit des Fi-

garo" spenden, welebe am 15. v. M. zum ersten Male
Statt fand. Wir meinen, wohl nicht mit Unrecht, dass

eine Sängergesellschafl , welche die Jfosart'scben Mei-
sterwerke vorzugsweise gut darstellt, sehr viel für sich

habe, und halten uns der Beistimmung aller Kunstfreunde
versichert, wenn wir schon hierauf eine sichere Hoffnung
auf fernere wahrhafte Genüsse bauen. Ausgezeichnetes
leistete Fräul. Mayer als Grafin. Man hört es ihr an,

dass sie Mo*arf»che Musik vor Allem liebt und gern

(Za Wo,

singt; darum legte sie auch in diese Partie den ganzen
Reiz ihrer Stimme und Kunstfertigkeit und trug sie in

allen Tbeilen vollendet vor. Nur eine zu sehr gesteigerte

Leidenschaftlichkeit, die sich in dem Allegro der grossen

Arie : Dove sono i bei momenti etc., sowohl durch ein zu
lebhaftes Tempo, als namentlich durch ein etwas zu star-

kes, beinahe gewaltsames Anfingen der Töne kund gab,

konnten wir nicht ganz am rechten Platze finden. Der
Sängerin würde sicherlich auch bei einer grosseren Mäs-
sigung in diesem Bezüge ein gleicher ausserordentlicher

Beifall zu Theil geworden sein; wenigstens glaubt Refe-

rent, dass Fräul. Mayer selbst den letzleren lieber ihrer

wahren Kunstbildung, als einer outrirten Bravour ver-

dankt. Herr Kindermann sang den Grafen, einige kleine

Gcdächlnissfehler abgerechnet, die in einer jedem Künst-

ler so bekannten Oper nicht vorkommen sollten, mit sei-

ner herrlichen Bassstimme sehr schön. Die Susanne ist

jedenfalls eine der vorzüglichsten Partieen der Frau Gün-
ther- Bachmann ; dass sie derartige (wir müssen uns des

beinahe wie ein Widerspruch klingenden Ausdrucks be-

dienen) natürlich - coquette Rollen unvergleichlich spielt,

ist genugsam bekannt; aber auch von Seilen des Gesan-

ges war ihre Darstellung eine überraschend ausgezeich-

nete. Es ist so viel natürliche Gabe und Anlage in der

Stimme und Vortragsweise der Frau Günther- Bachmann,
dass man darüber oft und gern den Mangel einer künst-

lerisch vollendeten Gcsangbildung vergisst. Etwas Ande-
res ist es mit Partieen, die, wie wir oben in Bezug auf

die Sirene bemerkten, nur mit Coloraturen und Roula-

den glänzen; etwas Auderes mit solchen, denen ein ge-

sunder cbaractervoller Vortrag den Stempel des Wahren
und Schönen aufdrückt. Und bierin war die Darstellung

der Susanne, in den Ensembles sowohl, als in den bei-

den Arien, eine höchst gelungene. Herrn Eieke's— Fi-

garo — Stimme stellt sich leider immer mehr in den
Genitiv zu seiner Persönlichkeit und zu seinem Spiele;

allein dessen ungeachtet leistete er auch im Gesänge Gu-
tes und trug wesentlich zu dem schönen Eindrucke des

Ganzen bei. Die Holle des Pagen war einer Anfängerin,

Fräul. Targa, zugefallen, die, bei an sich angenehmer

Stimme und, wie es scheint, guter Richtung des Geschmacks,

noch mit grosser Befangenheit zu kämpfen balle, wodurch

sie ihre Leistung etwas In den Schatten stellte, ohne

jedoch zu stören. Frau Eiche — Marzclline, Herr Bert-

hold — Bartolo und Herr Henry — Basilio waren er-

götzliche Erscheinungen und losten ihre Aufgabe vollstän-

dig und befriedigend. — Die Aufführung war im Allge-

meinen , auch von Seiten des Orchesters , eine durchaas

verdienstliehe, und wir hoffen, uns noch mehrerer Wie-
derholungen dieser höchst beifällig aufgenommenen Oper

erfreuen zu können.

Wie verlautet, steht in nächster Zeit die Aufführung

des „Barbier von Sevilla" und des „Wilhelm Teil" von

Bossini zu erwarten, und behalten wir uns vor, darüber

später zu berichten.

Noch gedenken wir endlich eines Concertes, welches

am 16. November der berühmte Violinist Herr H. hV.

Ernst im Thealer veranstaltete. Er trug darin Variatio-

nen von Mayseder, so wie von seiner Composilion eine

Fantasie über Themen aus Olello und den Carneval von

Dl.)
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Venedig vor und erhielt den verdientesten Beilall des zahl-

reich versammelten Publicum». — 9.

Leipzig, den 14. Deccmber 1844. Nenntet Abon-
nementconcert, Donnerstag, den 12. December. Coocert-

ouverlure (in A) von Jul. Rietz. — Recilaliv und Arie

aus Teodora von J. G. Händel, gesangen von Miss Lin-

coln aas London. — Souvenir de Beatrice di Tenda, Fan-

tasie für die Violine, componirt und vorgetragen von Herrn

A. Bazzini aus Mailand. — Arie mit Cbor aas Semi-

ramide von Rossini, gesungen von Miss Lincoln. — Con-
oerlino für die Oboe von L. Maurer, vorgetragen von
Herrn Rose, köoigl. Hannoverischem Kammermusicus. —
Concertante für vier Violinen mit Orcheslerbpglüitung von

L. Maurer, vorgetragen von den Herren H. W. Ernst,

A. Bazzini, J. Joachim und Concertmeister David. —
Symphonie von L. Spokr (No. 3, Cmoll). —

Mehrmals schon in den letzten Jahren ist die Ouver-

türe von Riet» in unseren Concerlen znr Aufführung ge-

kommen und bat sich stets in hohem Grade der Guust

des Publicum« zu erfreuen gehabt. Sie ist ein trefflich

gearbeitetes Stück, das durch einen würdigen, festlichen

Anstrich und durch eine reiche, äusserst wirksame In-

strumentation imponirl, mit fliessenden Melodieen ein fri-

sches Lebeu verbindet und dabei ein künstlerisch durch-

aus abgerundetes Ganze bildet Zu dem Eindrucke , den

sie auch dieses Mal hervorbrachte, trag gewiss nicht we-
nig die wahrhaft vollendete Ausführung von Seiten des

Orchesters bei, welches wieder eine Discretion und an-

dererseits eine Energie zeigte, wie man bei einem stär-

keren und vielleicht in Bezug auf die Leistungen aller Ein-

zelnen vorzüglicher zusammengesetzten Orchester schwer-

lich finden möchte.

Wenn sich die aus England zu uns herüber gekom-
menen Sängerinnen, welche für die Concerte früherer

Jahre engagirt waren, durch schöne Naturgaben und aus-

gezeichnete Vortragsweise den ungeteiltesten Beifall er-

worben haben, so ist dadurch zugleich erklärt, dass Miss

Lincoln, eine noch sehr junge Sängerin, der ein fac tisch

begründeter Rnf noch nicht vorausgebt, unserem natür-

lich erwartungsvollen Publicum gegenüber einen nicht

leichten Stand balle. Das Letztere ist zudem überhaupt,

wenn auch niebl für unnachsichtig, doch für streng und

in seinem Urtbeile ziemlich entschieden bekannt, und ist

es daher nicht zu verwundern, wenn in den Leistungen

einer vor ihm debutirenden Sängerin eine Befangenheit

sich wahrnehmen lässt, die deren Wirkung immer be-

einträchtigt. Dazu kommt, dass Miss Lincoln sich mit der

Arie aus Teodora von Händel (Augeis ever brigbt and

fair etc.) inlroducirte , die wir erst im vorigen Winter
ausgezeichnet sebün von Miss Birch gehört haben, und
daher die nahe liegende Vergleiehung der Enteren einen

Success noch mehr erschweren mussle. Die Stimme der

Sängerin ist wohlklingend und von nicht unbedeutendem
Umfange; die höheren Töne möchten wir den mittleren

vorziehen; vielleicht aber litten gerade diese vorzugs-

weise durch die Aeugsllichkeit der Debütantin. In der

Arie ans Semiramis zeigte Miss Lincoln eine schöne Vo-
lubililät, und es machte sich darin ein saehgemässer, schon

viel freierer Vortrag geltend, wie wir denn gewiss erat

dnreh ihre späteren Leistungen, denen wir wohl enlge-

f;ensehen dürfen, einen sicherern Maassstab zur Beurlbei-

ung finden werden. Das Publicum gab seine Zufrieden-

heit besonders nach der zweiten Arie lant zu erkennen.

Herr Bazzini erwarb sich reichen Applaus durch

den wirklich schönen Vortrag seiner Fantasie; dieselbe,

eine gerade nicht sehr gehaltvolle Paraphrase einiger

süsslicb - weinerlichen BellinCichen Themen, bot ihm viel-

fache Gelegenheil, die Vorzüge seines schönen Tones und

seine erstaunenswerte Gewandtheit in helles Licht zu
I setzen, und besonders ist die Sauberkeit, mit der er die

schwierigsten Passagen ausführte, so wie die Reinheit

seiner Einsätze selbst in den höchsten Tönen lobend her-

,
vorzubeben.

In Herrn Rose aus Hannover lernten wir einen ge-
'< schickten und trefflichen Oboebläser kennen, der die ver-

i
sebiedenen Schattenseiten seines Instrumentes durch einen

|

vollen gesangreieben Ton und eine ansprechende Aus-
führung der ziemlich schwierigen Composilion vergessen

Hess, nnd sich ehrender Beifallsiusserungeo von Seilen

des Publicum« zu erfreuen halte. Von dem meisterhaften

Ensemble der Herren Ernst, Bassini, Joachim und Da-
vid in dem Concertante für vier Violinen von L. Mau-

|
rer wurde bereits bei Besprechung des am 28. v. M.
zum Besten des Orchester - Pensionsfonds Statt geh a bleu

Concerls berichtet, und haben wir dem dort Gesagten

nur noch hinzuzufügen , dass die genannten Virtuosen,

als nach Beendigung des Stückes der rauschende Applaus

nicht enden wollte, die den Schluss des Ganzen bildende

Cadenz, jedoch mit Abänderungen wiederholten , wie sie

gerade der Augenblick einem Jeden von ihnen eingab,

was das Interesse ungemein erhöhte und einen wahren
Beifallssturm hervorrief.

Spohr's Cmoll -Symphonie, ein Werk aus früherer

Zeit, gebort unstreitig zu den schönsten und gediegen-
' sten Arbeiten des Meisters. Namentlich vereinigen die

beiden ersten Sätze in Bezug auf Erfindung, Bebaudluog

und Instrumentation Alles, was dessen Composilionen.

i wahrhaft auszeichnet; der Effect, den im zweiten Satze

das Unisono der Streichinstrumente hervorbringt, ist un-

! vergleicblich. Weniger interessant sind das Scherzo and
das Finale ; es ist darin eine Hast, ein Drängen und Wech-
seln der Harmonieen und Figoren, die in dem Hörer, zn-

' mal nach den ersten beiden Tbeilen der Symphonie, eine

|
nicht behagliche Stimmung, eine Unruhe erzeugt und ihm

daher den wahren Genuas verkümmert.
Pas Publicum nahm das Werk, welches seit längerer

{
Zeit in unseren Concerlen nicht gespielt worden ist,

• günstig und dankbar auf. L. R.

Leipzig, den 15. December 1844. Am vergangenen
Sonntage, den 8. December, fand in hiesigen Gewand-
bausc eine musikalische Morgeounlerbaltung Malt, welche
Herr Dr. Robert Schumann mit seiner Gattin veranstal-

tet und zu der Beide die Kunstfreunde Leipzigs durch
Karlen eingeladen hatten. Das Künsllerpaar hat uns schon

öfter mit sellener uneigennütziger Freigebigkeit durch

ihr grosses Talent hohe Genüsse verschafft und verpflich-

tete auch in der bemerkten Matinee die zahlreichen Zu-
hörer zum lebhaftesten Danke. Eröffnet wurde dieselbe
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durch ein neues Quartett Robert Schumann t ffir Piano-

fort«, Violine, Viola und Violoncello, gespielt von Frau

Dr. Schumann, Herrn Concertmeisler David, Herrn Gade
and Herrn fVittmanu , ein Stück voll Geist und Leben,

das, namentlich in den beiden afiltelsälzen höchst anspre-

chend und lieblich, mit hohem Schwange der Phantasie

eine Fülle schöner musikalischer Gedanken verbindet und

gewiss überall, wie hier, mit grossem Beifalle aufgenom-

men werden wird. Bs folgten darauf ein Lied mit Cla-

vierbegleitnng von Clara Schumann, m wie in Zwischen-

räumen noch fünf Lieder von Heb. Schumann („Stille

Liebe," „0 Sonnenschein," „Die Nonne," ,, Ich grolle

nicht" und „Du meine Seele, du mein Herz"). Diese

reizenden, wahrhaft schönen Compositionen , von denen

sich manche, wie z. B. das zuletzt bezeichnete, in kur-

zer Zeit eine grosse Verbreitung und Popularität erwor-

ben haben, wurden von unserer kunstgeiiblen Diletlaolin,

Frau Dr. Frege, geb. Gerhard, mit dem ihr eigenen

Zauber der Stimme gesungen, wie wohl anderwärts Ge-

sänge dieser Gattung kaum gehört worden sind. Es liegt

in den Tönen derselben ein so kindlich frommer und rei-

ner Sinn, der Vortrag der Sängerin ist so ungeachmtickt

und wahr, und bezeugt das richtige Verständniss der

Worte und der Musik so unzweifelhaft, dass wir Frau

Dr. Frege, die zuweilen auch grossere* Aufführungen, na-

mentlich kirchlicher Musik, durch ihr schönes Talent un-

terstützt, als eine der vorzüglichsten Liedersängerinnen

bezeichnen müssen. Rechnen wir hierzu das ausgezeich-

nete Aecompagnement dieser Lieder durch Frau Dr.

Schumann , so ist auch der herrliche Eindruck erklärt,

den dieselben erregten. — Frau Dr. Schumann , über

deren Talent und musikalische Bildung hier noch zu

sprechen uns ihr weitverbreiteter Buf als erster jetzt

lobenden Pianofortevirluosin überhebt, spielte sodann

von den J/e*«W«oA/i'sehen Liedern ohne Worte No. 5

und 6 aas dem fünften Hefte: Gondellied und Frühlings-

lied, mit grosser Innigkeit, und die Polonaise von Cho-
pin, welche sie bereits in einem der letzten Abonnement- i

concerte vorgetragen hatte, mit Bravour und bewundern*-
j

werther Ausdauer. Zum Schluss endlich, nachdem Herr 1

Concertmcister David den Mittelsalz'^ans der grossen Suite

von J. Seb. Bach, — ein Violinsolo mit Orchesterbeglei-

lung -— auf dem Piajioforte aecompagnirt von Freu Dr.

Schumann, sehr schön gespielt bette, hfirttq wir von
Letzterer noch Beethoven* Cdur- Sonate, Op. 33, in

welcher die Künstlerin glänzende Beweise ihrer geistrei-

chen Auffassung classischer Werke und ihrer eminenten
Fertigkeit gab. Zu verwundern war namentlich die letz-

tere, da hei einer schnell eingetretenen bedeutenden Kille

auch der Saal des Gewandhauses nur wenig zu erwär-
men gewesen war und dadurch der Vortrag der Clavier-

compositionen wesentlich erschwert wurde.
Die Anerkennung der Zuhörer sprach sieb in lebhaf-

tem Applaus aus und bleibt dem hochgebildeten Kunst-

lerpaare hier in Leipzig, wo es die ersten Lorbeeren

pflückte, gewiss für alle Zeilen gesichert.

Feuilleton.
U. W. Emst erhielt vom Senate der Stadt Hamberg , alt

deckbare Anerkennung der Unterstützung, die er den Hemberger
Abgebrannten znlliesscn Heu, indem er ein einträgliches Coneert
zn ihrem Beden gab, ein aas dem Metall der beim Brande ge-

»rhmolzcneu Kirchenglocken gepriigtet Medaillen, anf der Vorder-
seite die allegorische Figur der WebllbSligkelt , welche der wei-
nenden Hnmmoaia die Hand reiebt, aar der Riiekeeite das Ham-
barger Wappen tragend , verschlossen in einer ans dem halbver-

kohlten Holze des Hamburger Rathbanset gefertigten Kapsel, and
begleitet von nachstehendem Schreiben : „Die vom Sennte der freien

and Hansestadt Hamborg niedergesetzte Commisaion zur Bezeu-
gung des Dankes für die, nach dem Brandunglncke des verflosse-

nen Jahres ihren Abgebrannten geschenkte liebevolle Tkeilutbme
ond freigebige Unterstützung, ersucht in Geaj&ssheit Rath- nnd
Biirgerseblusset vom 8. Mai dieses Jahres, dem Jahrestage der L5-
scbnng des Brandes, den Vfolinvirtnosea Herrn Ernit, das beifol-

gende Andenken einet, ans dem Erze der ge»rbmulzeoen Glocken

angefertigten Medaillons freandlicb aufzunehmen."

Das Institut de France hat bei dem diesjährigen Concors zwei
grosse römische erste Preise und einen zweiten ansgetbcilt; den
einen ersten erhielt ein Herr JeW Tdr die Composition einer

Caatate: Der Renegat von Tanger — , den anderen der blinde Herr
Renaud de ntbach, Schaler von Hatevy. Den zweiten grossen

Preis erhielt Herr Merlent, ein Schaler von Carafa.

Ankündigungen.

fav. dOpcrua de

Bei Wlltelm Paul in Dreadcn erschien te eben:

C?. X«, Souvenir« de Mozart. 6 Trantcriptiona Ca-

forme de petita Kaataitiea pour le Piano sor des taolifs

Mozart. Oeov. 66. No. I. L'enlevemeal du Se-

3. 4. Don Gteveaai. No.
8. La flute mr«K. No. €. La clemeaaa di Tito, • l«i Ng».

Herion, A», 3 Nocturnes p. le Piano
Htanze, CS., Boseo- (inlapp für Piano.

Rebus- Polka für Piano. Up. 84.
ftplndler, F., Pen.ec.

Oeuv. 8. 15 Ngr.

Oo. 83. 3 Ncr.

8 Ngr.
pour le Pi.no. 3 Ngpr.

V. Trsta relti'scheo Buch - «od Musikalienhand-
lung: («f. GnUenlug) in Berlin sind so rbea erackicaea

:

CiAbler, E. Fr., Op. 0. Feti-Iiyumti „Kommt bem, Inaset

mos dem Herrn frohlocken" für den vierstimmigen Minnrrchor.
Prem der Partita* IT± i>gr. Jeder einzelne« Siagslimmc 2i Sgr.

—^— Os\.
10.^

Intro^uetioa und Fege für die Orgel zn vier U»n-

Hardn, JOB)., D«.**l «Vui Ben»', f. S. A. T. B. mit

mau anUargeleglean Text vaa lJorm ui.na. Vier- oder

mig mit oder ohne Begleitung des Pianoferte zu singen. Preis

compl. 8 Sgr. Preis der vier Sinj;*tininjrn !i'
t Sgr.

.\rtthom«l. Ritter »lenzund. Der 90. Psalm! „Der
Herr crMre Dich in der N*uY< und der 01. Psalm: „Wer «a-

ter dem Schirm des Höemsteu aitael" tkr vier Singstimmea ohne
Begleitung. Preis der Partitur IS' Sgr. Jeder Stimme 5J Sgr.

RlliigetinMa;r>n, C. F., Motette: „AMT atu dein BeitM"

für zwei Tenor- and Bassctimrarn ia Chor - und Solosutzea. Pres«

der Partilar 10 Sgr. Jeder Stimme 9f Sgr.

TAubf z*t, 1"/llll., Ad Lyra». Ad Srxlium. Ad Apolliuem.

Ad Lydiam. 4 Udcn des Horm mit druUcher Lrbrrsctzung des

Dr. Geppert Ihr vierstimmigen Manaerchor. Op. 69. Partitur

und Chorstimracn.

No 1 and 3 könne» ohne die beiCrfügle Begleitung einer Flole,

aweier CUriaettea, zweier Horner aad »weier 1 «Rotten ausgeführt

werden. Für No. 3 und 4 jedoch ist diese oder die in der Par-
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im Vertage der Unterzeichneten ist heule

und daran alle Buchhandlungen zu beziehen:

Grande (Sonate

1844. Dccember. No. 51. 872

poui le P lano,

composee par

8. Thaiberg.
Preis 2% Thlr.

Ein besonders wichtiges Werk des berühmten Com-
poDttten and Virtuosen, auf welches wir daher auch be-

sonders aufmerksam zu machen uns erlauben.

Leipzig, den 15. December 1844.

BrcltkwBf Jt Hirtel.

Neue werthvolle Musikalien,
welcke ao eken in der Sehleniin.arer'icben Buch- und Musik*
handlung In Berlin ereebirnen »inj

:

Boulnl, Variation» brill. tar Oberau, Parilani et Marie fille

da reg. p. Vieloo nree Pluou. Op. 17. a Sil Sgr.

Uerilw»» Carneral raauia. Oovrrture caract. p. Orth. 5 Thlr.

pour Piano ä 4 maiaa p. Pixii. 1 Thlr.

Diimeke, Lucia di Lammermoor , rariee. Op. SO. Sil Sgr.

0 Intenncxai p. Piano, a 10 Sgr.

»Ohler, Brillante Polka p. Piai*. Op. 80. j Tkir. Fuammie
iw La rnvoritu p. Piano. Op. 81. 1 Thlr.

liung'l, Madekea- Traume. Walser f. Piaao. 19* Sgr., fär Or-
ckcaler I 1 Tklr. Vonrirta t Manch f. Piano, tt Sgr.

Ifen • Dirertiiaement für Piaoo. Op. 41. 18 Sgr. Valie Ai-

Canlr. 90 Sgr.

Kttekem, BoUchaft f. Geaang «. Piono. Op. 49. 17» Sgr.

KatUmla, Gnct et Capricc p. Piano. Op. 83. 17f Sgr.

leinst, Herolacher Mürack f. Piano. 99f Sgr. Ungar.
manch f. Oreheater. 1} Tklr.

nendelMHObn Bartholdy, Allegro pour Piauo tire de U
lo Sinfonie p. P. de Tengnagcl. 1 Tklr.

SletJ erbeer. Komm da «eben« Fiachcrmudeken ! ftr eUe Sing-

stimme. 3. Auflage, d? mit Gnilarre a 10 Sgr.

"Ioftetiele« et Kullml», Praetiicker Tkcil der Metbode dca
Pianofurtrspieli. 10 Hefte. Sukser. - I'reii a SO Sgr. (Lade*.
preia 1 Tklr.)

rletuaell'er, Heilere Urder Tür {stimmigen Mäancrgesang. Op. 8.

IV. Sonntagireitcr. J Tklr. V. Feine Geiellen. 10 Sgr. Hiiuber

t». Bacchanale f. Bariton od. Bai«. Op. 10. Ifif Sgr.

Weber, Oarerturea an Precioea, FretieknU, Oberen,
Ouyertore. Partitur a ii— Ii Thlr.

Wölfl, Gr. Polka p. Piano. Op. 109. 90 Sgr. Dun tmt In Si-

reu« d*Anker p. Piano a 4 niaina. Op. 104. 9» Sgr.

D*i berorslehende Fest reraalaut WM, folgendet vor einigen
Jahren in uatrreaa Verlage erschienene, dnreb alle Bochhandlun
gen >n kraiebende Werk in Erinnerung u bringen i

»r. Martin Isuthers
deutsche

Geistliche Lieder.
nebst den wahrend seines Lehens dazu gebräuchli-

chen Singweisen und einigen mehrstimmigen Ton-
sätxen Ober dieselben von Meistern des 16.

Jahrhunderts,

herausgegeben ron

C ron Winterfeld.
Mit eingedruckten Holzschnitten nnd Zeichnungen

ron

A* §ir&hul>er.
In Hochqnart. Cartooiri. Preia & Thlr.

band. Preia 10 Thlr

Lmpmg. de. 18.

Ankündigung.

Nete Zeitschrift für Musik.
Herausgegeben in Verbindung mit Künstlern

und Kunstfreunden
von

Franz Brendel.
Zweimdswansig$Ur Band. Januar bis Juli 1845.

Mit Neujahr 1848 beginnt der 99. Band dieaer immer oail

allgemeiner Thriloahroc aufgenommenen Zeitschrift Sie wird <

Maaaichrallißkeil . Unparteilichkeit »ad Voiltlandigkeil weh aack
fernerhin da» Wohlwollen dea Publicum» zu erhallen »uchea, ul
in einem («•nie geführt werden, wie ihn der bercita «»«gegebene
Proiprcloe arigt. Findet aieb interecaantcr Stoff in reicher Fülle
oder ein längerer Aufuti, der eiae Zersplitterung nicht auläMt, ao
werden uoentj;eldlicbe Beilagen geliefert , HO wie auch dann und
wann artUtitcbe Zugaben gcjpendrl. El encheiaen wöchentlich
mwti Nummern, jede xn einem halben Bogen in grois 4. Die Abon-
nenten verpflichten alck nur Abnahme eine» Rnudr* von 89 Num-
mern , dessen Preia 9 Tkir. 10 Ngr. = 4 Fl. 19 Kr. rkein. =
3 Fl. SO Kr. Ceur.-M. beträgt. Inserate in daa dann
IntetligenablaM aind wirhaagareich nnd worden lf Ngr."
geipallene Zeile oder ihren Raum berechnet.

Lcrpaig, im

Die Allgemeine Musikalische Zeitung
wird mit Neujahr 1845 ihren 47,u" Jahrgang beginnen und wie bisher die wichtigsten Gegen-
stände des Musiklebens besprechen. Ihr Preis bleibt unverändert 5V'a Thaler (Sur den Jahrgang

von 82 Nummern nebst Beilagen und Register. Die Insertionsgebuhren betragen l'/j Ngr. für die

gespaltene Petitzeile. Die Allgemeine Musikalische Zeitung ist durch alle Postämter und Buchhand-
lungen zu beziehen. Geeignete Beiträge werden von der Redaction gern angenommen und von der

unterzeichneten Verlagshandlung anständig honorirt.

Leipzig, am 10. December 1844. Breithopf 4* JBArtet.
Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig und unter deren Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
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Nacbrickiea der iU-•ril«j(ioi>8 io lUliro. (B.scbluM.) Kung<f»»stc
lieniichea Oper a. i. w. ausserhalb lulieoi. Aas Görlltl. An* Leipzig. Zum Tilelknpfier — FtuilU**. — Jnkkndiyymgn.

Au« Prag.

E C E S S I O «.

Fr. Lackner : Qaatuor pour 2 Violont, Alto et Violon-

celle. Op. 75.
— — : do. do. do. Op. 76.

: do. do. d». Op. 77. Mavence, chex les ßls de

6. Scholl. Preis i 2 Fl. 42 rfr.

Es zeugt tob Achtung uod Aufmerksamkeit für den
Componisien , wie fir das Publicum, dass die angemein
tbätige Verlagshandlung der Aisgabe dieser Quartetten in

Stimmen zugleich eine sehr sauber gedruckte Partitur bei-

gefügt bat, eine Generosität, die sieb übrigens selbst be-

lohnt, da sie in mehrfacher Beziehung geeignet ist, dem
Werke Eingang zu verschaffen.

Die neuere Periode ist nieht eben reich an Werken
der vorliegenden Gattung überhaupt, und an vorzüglichen

»'s Besondere. Die Symphonie, die Sonate and das Qoar-

ett sind offenbar an Quantität und Qualität, was die

Wie
den

gesteigert

tett

neueste Zeit betrifft, in eotAcbiedener Minorität. —
sieb die Ansprüche an die Symphonie ' auf eine für

schaffenden Künstler fast entmulhigende Weise
haben, brauchen wir nicht näher zu erörtern, ja es möchte
wobl nicht schwer zu beweisen sein, da&s nun darin zu
weil geht. Die erhabeoen Vermächtnisse unserer grossen

Todten haben vielleicht bis jetzt (in dem Sinne, der hier

Anwendung Indel) mehr negativ gewirkt. Fast in glei-

chem Verhältnisse befindet »ich die Gattung des Quartella i

ja, wir möchten behaupten, dass hier die Compooisteo
noch grössere Schwierigkeiten zu besiegen hallen, als bei

der Ceneeptioa einer Symphonie.
Dos Quartett bediogt fast mehr, als jede andere

Kunslform, selbständige Gedanken, und wird, da es so

manches Surrogat von Einkleidung uod Tonfärbung ent-

behrt oder verschmäht, seihat hei der gewandtesten Füh-

rnag leicht trocken und monoton erscheinen, weil seiu

klarer und durchsichtiger Bau keine Täuschung oder Ver-
hüllung gestaltet. Dazu gesellt «oh die Schwierigkeit,

das Postulat der jetzigen, so ungeheuer vorgeschrittenen

Virtuosität, die namentlich die Violinisten in schwindeln-

dem Taumel fortreiast, zu berücksichtigen, oder doch etwas
von dem Reiz und Schmuck der neuesten Schule auf das

Kunstwerk überzutragen. Auch schweben wohl oft mehr
in schreckender, als begeisternder Weise die ciassischen

Gebilde der grossen Meisler vor der Phantasie des schaf-

fen Künstlers, and so ist

kaum zu verwundern , wenn die Wahl des Stoffes eine

Richtung nimmt, in welcher der Erfolg minder zweifel-

haft erscheint und die Kränze bequemer zn erreichen sind. >

Wenn die Prämissen des Referenten einige Geltung

haben, so wird ein neues Werk in dieser erschwerten

Kunstgattung immer schon a priori von Interesse sein,

sein innerer Werth mnss ihm dann selbst die Anerken-
nung gewinnen und die Stelle anweisen, die es verdient.

Was nun das vorliegende Werk Lachner's betrifft,

so ist wohl kaum nöthig, hier daran zu erinnern, dass

dieser in den verschiedenartigsten Kunstgebieten tbätige

Componist in sehr abweichender, ja oft ganz entgegen-

gesetzter Weise beurtbeilt worden ist, and dass sieh die-

ser Zwiespalt der Meinungen über seinen Werth noch

fortwährend kund gibt. Es ist hier nieht der Ort, die ver-

schiedene Würdigung seiner künstlerischen Bedeutung zu-

sammenzustellen und zu prüfen; wir wollen nur einfach

und unbefangen andeuten, dass wir zwar nicht in die

emphatischen, ungemessenen Lobpreisungen seiner unbe-

dingten Verehrer einstimmen können, aber noch weniger

zu Denen gehören, die ihm nur einen ganz untergeord-

neten Rang unter den schaffenden Künstlern gönnen wol-

len. Es ist allerdings nicht zu leugnen: Lachner bat,

durch glückliche Umstände begünstigt, manchen Erfolg

gehabt, der ihm streitig gemacht werden könnte (— wir

wollen nur an die Preissymphonie erinnern —); er ist

aber gewiss ein Künstler im besten Sinne des Wortes,

und wenn ans seinen Werken nicht immer die Weibe
des Genius leuchtet, so mnss sein Streben, das immer

auf ein würdiges Ziel gerichtet ist, wie sein künstleri-

sches Walten überhaupt, ihm überall die Achtung und An-

erkennung der Besseren aichern.

Auch die drei Quartette , denen wir aus mehreren

Gründen die vorstehende Einleitung vorauszuschicken uns

veranlasst fühlten, sind offenbar Erzeugnisse jenes rubm-

würdigen Strohens, eines gebildeten Geschmackes und

eines trefflichen, künstlerischen Sinnes. — Steigert man

aeiue Ansprüche an dies Werk nieht SO hoch, dass man

nichts als binreissende geniale Ideen und Inspirationen

erwartet, so wird es nicht allein einen ungemein freund-

lichen Eindruck machen, sondern auch, und namentlich

in einzelnen Sätzen, wirkliches und höheres Interesse er-

regen. Ea kann nieht unsere Absiebt sein, das ganze

Werk in seinen einzelnen Sätzen zn analysiree ;
einige

Andeutungen mögen genügen. — Den Aasführeaden, die

denn doch bei dieser Kunstgattung am Meisten in Be-
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Iracbt kommen and wohl auch dea grösslen Genau bei

der Prodaction haben, können wir zunickst die Versiche-

rung geben, dsss sie hier ein Werk Onden, dss nnge-

mein usalieh, ansprechend nnd fast durchgängig leicht

ausführbar ist» so dass die ganze Sorgfalt auf den nuan-

cirlen V
r

orlrag verwendet werden kann, den es allerdings

in nicht geringem Grade bedingt.

Das erste dieser drei Quartette (in Hmoll) scbeinl

uns auch das bedeutendste zu sein. Namentlich zeichnet

sich der erste Satz durch eine gewisse geistige Regsam-

keil aas, die das Interesse fortwährend in Anspruch nimmt.

Der thematische Stoff unterstützt dieses geistige Leben

vortrefflich ; die Behandlung ist eben so sorgfältig als man-

nicbfaltig, die Modulation fliessend und natürlich, und doch

nichts weniger, als verbraucht. Die Augmentalion am
Ende des Satzes macht mit ihrem harmonischen Gefolge

eine sehr gute Wirkung, so dass der langsame, leise,

fast düslere Schloss trefflich molivirt erscheint. — Auch

das Adagio (in Hdur) moss als sehr Ansprechend und

seihst als eigcnthümlich bezeichnet werden. Es ist sehr

edel gehalten and mit grosser Gewandtheit gerührt. Die

wechselnden, reichen und doch immer angemessenen Fi-

guren beleben das Ganze höchst vorteilhaft. Wird die-

ses Adagio recht sorgsam ausgeführt (die Tonart macht

diesen Satz zu einem der schwierigsten des ganzen Wer-
kes), so muss die Wirkung eioe sehr günstige sein. Der

interessante Schluss mit seiner canonischen Engfübrung

befestigt noch den schönen Eindruck des Ganzen. — Das

Scherzo (Hmoll) erhebt sich nicht über das Gewöhnliche,

nnd wo das Gewöhnliche vermieden oder verdeckt wer-

den soll, tritt selbst etwas Raubes an seine Stelle. Das

Trio mit seinem derben Quinlenbasse 'bat doch wohl etwas

gar zu Niederländisches. — Durch das lebendige nnd con-

seqoent durchgeführte Pinale würden wir uns vollständig

versöhnt fühlen, müssten wir uns nicht gegen den rau-

ben und kalten Scbluss erklären. Andere nennen das viel-

leicht einen humoristischen Zug — j wir stellen aber den

Humor etwas höher!

Der erste Satz des zweiten Quartetts, Adur, %,
kündigt sich, sind die vier EingangsUcte vorober, nicht

eben vorteilhaft ao; er bat vielmehr etwas Gezwunge-

nes. Aach erweist sich dieser Gedanke

:

der nun folgenden analogen Fortführung

:

auf die es nun einmal abgesehen war, keinesweges gün-

stig. Auch die ersten Tacte der Durchführung oei dem
Anfange des zweiten Tbeiles (in Cdur beginnend) zeigen

mehr Streben, ab Gelingen; später wird der Satz (Mes-

sender und ansprechender. Bald darauf begegnen wir wie-
der dem . . . humoristischen (juinlenbasse, ohne uns ebrn
darüber zu freuen. In Summa: dies Allegro hat uns nicht

befriedigt. — Das folgende Adagio (Ddur, V«) ist wie-
der sehr schön angelegt, hat einen sehr biegsamen, wenn
auch nicht eben grossen Hauptgedanken, und der Corupo-

nist hat ihn vortheilbart benutzt. Der Eintritt der Trio-

lenßgur ist sehr wohlthucndj da»

die folgende Figur eilfTacte hindurch

festhält, ist doch wohl ein wenig tu — consequent. —
In dem Scherzo, das übrigens mehr die ältere

'

trägt, tritt das Trio durch eine wenigstens unge-

wöhnliche Begleitung hervor. Die Viola führt die Melodie.

Wir würden gern auf die Eigenthiiinlichkeit derselben

verzichten , wenn nur die rhythmische Gliederung deut-

licher wäre. Man ist wirklich bis zum Schlüsse fortwäb

read zweifelhaft, wie man sie gruppiren soll. — Du
Rondo ist allerliebst, heiter, geistreich uod belebt. Da»

anmuthige, neckische Spiel mit dem auch rhythmisch bieg-

samen und wohlgefälligen Motiv dauert fast ununterbro-

chen fort, bis der canlable Mitlelsalz (un poco meno
mosso) eiotrilt, der übrigens bedeutend gewonnen haben

würde, wäre ihm eine fliessendere Begleitung zu Theil

geworden. Mit dem Wiedereintritte des ursprünglichen

Tempo erscheint das erste Motiv, in die drei unteren

Stimmen vertheilt, nährend die erste Violine sich in be-

lebten, selbständigen und wirksamen Figuren über den-

selben bewegt, eine Zusammenstellung, welche sehr in-

teressante Combinatiouen darbot, die vielleicht noch mehr
von dem Componisten hätten benutzt werden können, als

es eben hier geschieht. In der zweiten Hälfte des Satzes

scheint unser wertber Meisler dies selbst gefühlt zu ha-

ben, obgleich auch hier eigentlich nur Andeutungen ge-

geben werden. — Jedenfalls gehört das ganze, ziemlieb

weit ausgesponnene Allegro zu den besten Sätzen des

ganzen Werkes. Ein sehr animirler Scbluss, immer mit

Beziehung auf das Thema, belebt und erhält die geistige

Stimmung, die das Ganze erregte.

Nachdem wir die Durchsicht des dritten Quartetts

(Esdur) vollendet halten, ergab sich zunächst das all-

gemeine, gewiss erfreuliche Resultat, dass diese drei Quar-

tette, sowohl der Form, als auch den Gedanken nach,

sich völlig von einander unterscheiden, und dass es also

dem Componisten gelungen ist, jedem derselben eine ge-

wisse Individualität zu verleiben s eine Wahrnehmung,
die schon an sich für seine lebhafte Einbildungskraft und
für die Flexibilität seines Talentes zeugt. Das Bestreben,

die vier Stimmen in dem Verlaufe des ganzen Werkes
in angemessener, selbständiger Thätigkeit zu erhalten,

hat ihn doch nicht verleitet, die ähnliche Behandlungsart

zu oft zu verwenden, weshalb man denn auch sätnmt-

bebe drei Quartette unmittelbar nach einander wird hö-

ren können, ohne Monotonie zu empBnden, was wohl

zuweilen bei ähnlichen Werken anderer, sonst trefflieber

Mrister der Pall ist. Schon in rhythmischer Formgebung
stehen sie wesentlich von einander ab; aber noch mehr
in Bezug auf ihre geistige Richtung: sie unterscheiden

sieb mit einem Worte durch ihre Charaeleristtk.— Das

erste Allegro des dritten Quartetts, Esdur, bat einen mild-

ernsten Character, der sich selbst da nicht verleugnet,

wo das Ganze einen lebhafteren Aufschwung nimmt. Die

Modulation ist nicht so rasch, und selbst uicht so häufig,

wie in den anderen Quartetten. Die Ausarbeitung ist sehr

sorgfältig, nnd das Ganze mit so vielem Reiz ausgestal-

tet, dass die Theilnabme nicht ermüdet, obgleich der Satz

von bedeutender Ausdehnung ist. — Du Scherzo
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oet 4er Componist bier als Meouello, und mit Recht,

denn wie sieb nan einmal das Scherzo bei ans gestaltet

hat, so entsprechen die drei Sätze, die ans der Compo-
nist an der Stelle, die gewöhnlich das Scherzo einnimmt,

biete), dieser Bezeichnung weder durch ihre llalluug, noch
selbst durch ihre quantitative Form. Das hier gesehene
Metiaetto besiebt eigentlich nur aus kleinen musikalischen

Partikeln: seine Wirkung ist daher sehr aphoristisch.

Das Trio aber ist recht anmuthig. — Als ganz trefflich

müssen wir vor Allem das sehr ausgeführte, gedanken-
reiche Adagio (Asdur) bezeichnen. Eis athmel wahres und
edles Gefühl und bietet in melodiöser, wie harmonischer

Beziehung viele wahrhaft reizende Momente dar. Wie
schön ist z. B. bei erhöhter Wärme des Salzes der üeber-
gang oach Edox motivirt, nnd wie ungezwungen und
doch so eindringend geschieht die Zurückführung in die

ursprüngliche Tonart I — Kurz, es ist ein höchst liebli-

ches und tief empfundenes Tunbild, das einen ungemein
wohllbuenden Eindruck machen muss. — Ein ziemlich

aufgeregtes Finale (AUegro vivace, */t ) bescbliesst das

Werk, nnd aoeb in diesem letzten Satze erprobt der Com-
ponist seine Gewandtheit nnd seine grosse Geschicklich-

keit in Ausführung nnd Erweiterung der gewählten The-
men. Die Motive selbst sind freilich in diesem Satze,

wir müssen es gestehen, nicht eben von besonderer Be-

deutung und Eigentümlichkeit, so dasa ihre Behandlung
bei Weitem mehr hervortritt, als ihr intensiver Gehalt.

Die unaufhörliche Regsamkeit des Ganzen verdeckt und
vergütet indess ziemlieb glücklich den Mangel selbstwir-

kender Gedanken, und eine zweckmässige Steigerung ge-

gen das Ende ist dem vortheilhaflen Eindrucke des weit

ausgeführten Satzes noch besonders günstig.

Concentriren wir unser Unheil über diese Quar-
tette, so möchte es also lauten : Sie sind das Werk eines

gewandten, gefühlvollen und begabten Componislen; sie

werden keine Epoche machen, aber überall gefallen. AI.

Nacdricuten.

Pra^ t November. Das zweite Coneert des jugend-

lichen Virtuosen Theodor Leschetitsky im Plateis- Saale,
i

dessen kleinerer Raum der Wirkung des Piano's viel vor-

teilhafter ist, eröffnete das „Secoud grand Trio pourle
Pianoforte, Violon et Violoncello" par J. Mayseder, vor-

getragen von den Professoren Milaner, Bitknert und dem
Concertgeber. Diese brillante Composition bietet eigent-

lich dem Piaoo und Violoncello weniger Gelegenheit zur
Auszeichnung dar, als der Violine, doch benutzten alle

drei mit Virtuosität das Dargebotene, und verdienten die

gezollte Anerkennung des Publicum* im vollen Maasse.

Ausser diesen hörten wir von Theodor Isichrtitsky eine

Wiederholung der Prvdent'athto. Fantaisie sur Lucia di

Lammermoor de Doniaetti, welche bier noch mehr, als

im ersten Coneerle, ansprach. Minder gelang ihm die

Sonate in C moll von L. tan Beelhoven, welche mit sei-

nem Alter nnd seiner Vortragsweise niebt recht zusam-
menstimmt. Den Beschluss machte: Graade Fantaisie sor

des molifs favoris de POpera : Les de Meyer-

I

beer par S. Thalierg, womit das Publicum vollkommen
einverstanden war, nicht so die Kritik, und der classiscb

strenge Referent der ..Bobemia" sagte darüber: „Was
Thatberg's Composition betrifft, so ist es wahrlich Zeit,

dass sieh die Kritik endlich einmal gegen diese sogenann-

ten ,, Fantasieen ," die ein geschmackloses, durch Bra-

vourpassageu auf unmnlivirte Weise verbundenes Aggre-

gat beliebter Üpernmelodieen sind, mit Ernst erkläre.

Kinen eisernen Kraftgesang, wie den Choral: „Eine feste

Burg,-' den Meyerbeer auf tiefsinnige Weise in seine

Oper verwebt hat, mit Bravourhopsereien überkleiden,

ist wahre, unverzeihliche Profanation. Wenn Jemand die

grosse Pyramide des Cheops mit Kosabaudschleil'cn und
Flittergold aufputzen wollte, er würde ausgelacht. Will

Herr Siegmund Thalberg lernen, wie man eine so alt-

ehrwürdige Melodie behandeln soll, so sehe er bei Seba-

stian Bach nach, wenn es sich um kirchliche, bei Meyer-
beer, wenn es sich um dramatische Zwecke bandelt 4 zu

einem Clavierstücklein ist sie zu gross, zu ernst, zu hei-

lig." Am Schlüsse wiederholt gerufen, gab der Concert-

geber noch ein Paar brillante Etüden zum Besten. Mit

Vergnügen bemerkten wir, dass der junge Künstler die

Dämpfung diesmal weniger gebrauchte, als im ersten Con-

eerle. lu Herrn Perle (eigentlich Pereies, Vorsänger im

israelitischen Tempel), welcher zwei Lieder von Cottra-

din Kreutzer und Veit sang, lernten wir einen jungen

Säuger mit guter Stimme und Ibeilweise sehr gefühlvol-

lem Vortrage kenneu, der seine schöne Gabe ja recht

sorgsam ausbilden möge. Fräul. Friederike Herbit decla-

mirle „Die Rose vom Grabe," Gedicht von AI. G.Saphir,

fast gar zu anspruchslos.

Die zweite Salonunterbaltung der Sopbieen- Acade-

mie wurde mit der sehr solid und tüchtig gearbeiteten

„Hymne für zwei Chöre" von Professor Pilsch eröffnet.

Von Neuigkeiten hörten wir ein Lied von Tiehsen für

Frauenstimmen, gesungen von den Fräulein Freitag

und Chmela (zwei Schwestern und Mitglieder der So-

pbieen-Academie) und Curschmann's wunderschönen „Bin-

mengruss," vorgetragen von den Fräul. Macasy, Clau-

dius und Loos. Sowohl der Männercbor „Czesca wlasl"

von Direclor Skraup, als Mendelssohn's „Wein und

Liebe" und Hiller's Sopraosolo mit Männerchor musslcn

wiederholt werden. Trefflich gesungen wurde die Solo-

stimme in jenem von Herrn Strakaty , in diesem von

Fräul. Jahnel, deren Stimme höchst erfreulich an Kraft

zugenommen bat, seit wir sie nicht mehr hörten.

Nicht minder sprach ein mehrstimmiges Ave Mitria

von Klein, und ein 1/osori'sebes Üffertorium an. Der

grosse Saal der Sophieen -Insel, der sich für die Pro-

duetion so colossaler Musik -, zumal Stirn menmassen, vor-

züglich eignet, war ganz voll, Beifall und Anerkennung

Auch der Cäcilien- Verein bat seine Concerte wie-

der begonnen und das erste mit Weber s bekannter „Ju-

belcantate" eröffnet. Beethovens „TrioinBdur" wurde

von den Herren Deutsch, Mildner und Bohnert trefflieb,

ausgeführt, uud den Schluss bildete Berners Hymne,

Männercbor mit Aocompagnemeul von Blasinstrumenten.

Auch hier fand sieb ein
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Bin Pur Gastrollen in unterer Oper (die »ich du:
j

„Rabe ist die erste Bürgerpflicht!" zum Symbol gewählt i

tn haben scheint) namlicb : des Herrn Staffn-gen \om
herzoglich Nassauischen Hoftbester zu Wiesbaden als

„Brauer ron Preaton" und der Mad. Krüger - Fürth als

..Nonns," gehörten zu den verunglückten, an welchen

das diesjährige Theaterjabr so fruchtbar geweseo ist.

In Belttnfs „ Nachtwandlerin " machte Dem. Emi-
lie Höpstrin als Amina ihren ersten theatralischen Ver-

sneb, und bat, wie es so Mode ist, um Nachsicht, deren

sie eigentlich nicht bedurfte. An diese Amina bat der

Dichter bescheidener Weise gar keine Prälension gestellt,

er war wahrscheinlich froh, das» man von ihm nur

„Worte" verlangte. Donisetti begehrte eine bedeutende

Kehlgelaufigkeit, nnd die Idee, welche weder dieser noch
j

jener zu erschöpfen im Stande war, forderte eine Polle

der Poesie, wie sie uns nur die Pixit und Tucseck voll-
|

endet z« bieten vermochte. Dem. Hopstein entsprach den

Forderungen des Componisten, wie nicht oft eine Anfän-

gerin, nnd entfaltete eine beträchtliche Zartheit nnd Ge-
luü'tb, welche dem Ganzen erst seine Gellung geben

kann. Sie erntete reichen Beifall und musste das> „Ei
so komm doch I " 0» italienischer Sprache) wiederholen,

worauf sie noch einmal hervorgerufen wurde. Man kann i

ihr bei diesem ersten Versuche mit Zuversicht ein: t

, .Glückauf!" zurufen. Den Elvin gab Herr Dtmckc ziem-

lich matt und prosaisch. Er scheint bei dem Nadori, ab«r :

nicht beim Elrin sich Herrn PVurda zam Vorbild gewählt
|

zu haben. Herr Rttns (Graf Alexis) war sehr bei Stimme.
Mad. Podhortky »ab aus Gefälligkeit die Theresa, aber

wir bedauerten, dasa sie die Lisa abgegeben batto, die

an Dem. Bockert überging; doch war diese so rücksichts-

voll gegen das Publicum, ihre Arie auszulassen.

Im Theater in der Rosengasse producirle sieb einige

Male die ungarische Nationahnnsik nnd Tanzgesellschaft

unter der Direction des Herrn Johann Tküry, von wel-
cher auf dem Aoscblagzettel als besonders beraerkens-

wertb angeführt wird , dass deren Individuen , aus dem
Stamme Parkas Bibari et Uorad , gar niest musikalisch
gebildet sind und ohne alle Nolenkenntniss sowohl ihre

National- als fremde Muikpiecen ausführen, was man
auch mir in der Productron fremder Musik, zumal aus
dem höheres Genre, bemerkt haben wurde.

Sommerstagione in Italien.
( Beicfcln * i.)

Venedig (Teatro S. Benedetlo) hatte die Steffanone

(Schülerin der Berlinotti), die Lega (hübsche Stimme),
Tenor Praschini (von Neapel aus bekannt) and den Bas-
sisten Assoni (starke Stimme). Die beiden gegebenen
Opern: Roberto d'Evreox, Norma, nnd die neue Oper
Luit» Strozsi vom Maestro Ronzi, mit einer blutarmen,
aber geräuschvollen Musik, machten drei ehrliche Fias-

co's; die Sänger fanden dann nnd wann Anerkennung,
nnd Freunde liebelten auch den Maestro in Oer zweiten I

and dritten Vorstellung an. Doniselti's Marino Faliero

fand sonderbarer Weise mehr Anklang, als die drei ver-

Udine. Die einst wackere , nun fast fertige Schie-

rooi-Nulli, die von des jonisches Inseln zurückgekehrte

Giovanelli • Biava, Tenor Santi und Bassist Gorin fanden

ziemlichen Beifall in Mercadanto's Bravo, besonders der

Protagonist Santi. In Verdis Nabucodonosor waren Bas-

sist Gorin nnd die Prima Donna Cupani die Helden der

Oper. Dritte Oper (Benefiz der Caspani) war Meyerbeer's

Roberto il Disvolo, worin die Guerra als Alice , Bassist

Gardini als Beltramo wirkten. Die Oper maobte auch mit

der neuen Isabella, der Rosmini - Solera , Glück, und

wurde im Ganzen nicht übel gegeben.

Görs. Zn der Rusmini, Guerra, dem Tenor Santi nnd
Rassisten Gardini der vorigen Rubrik gesellte sich noch

die Prima Donna Agostini, nnd gaben hier den Bravo ssit

ziemlichem, den Roberto il Diavolo hingegen mit dem be-

sten Erfolge»

Trieet (Teatro Mauronner). Buffo Cambiaggio, mit

einem seiner Steckenpferde : Columella (Pulcinella), halle

die Montucchielli, die Gabbi, Tenor Miraglia und die Bas-

sisten Maszotti , Pozzesi zur Seite ; das Ganze erntete

aber nur tbeilweisen Applaus, wogen schon so oft in die-

sen Blättern berichteter Ursachen. Ricci'a Eran due or

son Ire, ebenfalls Cambiaggio's Steckenpferd, war weit

glücklicher, als Columella und Dosizetti's nachher gege-

bener Don Puquale.
' (Teatro Grande.) Während der Anwesenheit des Kai-

sers nnd der Kaiserin von Oesterreich hs September gab

die Gesellschaft von Udine (s. d.) Verdis Nabsmoo.

Statistische Uebersicht der Sommeropern in

Italien.

Ungefähr 62 Theater hatten in diesem Sommer Opern
in Italien, wovon auf das Lora bardisch - Veseliaoiscbe Kö-
nigreich allein 23, auf den KircbensUat.il, auf Piemoot

und Genua eben so viel, anf Toscana und Lucca 7, nur

s

Königreich Beider Sizilien 7, auf Parma und Modena 3

kommen.
Sieben neue Opern wurden componirt: vier zn Nea-

pel (La Campana Savojarda, Lo Zio Batlisla, Assedio di

bostanlina, Mis Baba), zu Florenz, Venedig;, Mailand

überall eine (Mignone Fanfan, Lniu Sirozzi, Ssrdana-

palo).

Zwei neue Maestri sind entstanden (Beaupttis, Gia-

guütto).

Aeltere Opera wurdeu gegeben, von:

Donisetti zur 32 Theaters : Gemma di VerfV, Figiia

del Regginiento, jede anf 6; Linea, Maria di Hoban, Ro-
berto d'Evrenx, jede auf 4 ; Lucrezia Borgia. Elisir, Ma-
rino Faliero, jede auf 3s Lucia und ßelisario, jede auf 2;
Regina di Gelonida., Fnrioso, Torquato, Anna Boleua,

Don Pasqnale, Aio, Betlv, jode anf 1.

Verdi anf 12: firsaai anf 8{ Nasseco an/ 6.

Brilon auf 8: Pnritasi auf 4; Norma und Beatrice,

jede auf 2.

Rossini anf 7: Barbiere auf 6; Mose nnd ltaliana

in Algeri, jede auf 1.

Ricci(Luigi) auf 7 : Scaramucoia4; Coiara, Esposli,

Ricri^FetL) auf 2: Pririose di Bdimkurgo.
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Mercadantc auf 6: Bravo auf 3; Normanni auf 2j
Ginramento auf t.

Pioravanti (Sohn) auf«: Colunetla (Pulcinella).

Pioravanti (Vater) auf 1 : CaDtalrici villan«.

Meyerbeer auf 4: Roberto il Diavolo auf 3; Ugo-

aoti auf 1.

Principe Poniatowthy auf2 : Bonifazto ; Don Deside rio.

Coppola, Mabetlini, Nicolai, Pacini, Rossi u. A.,

jeder auf l (Giovannt I., Conte Lavagna, Templario, Fi-

daniata Coria, Falai monetarj) u. a. w.

Kurzgefasste neueste Nachrichten der italie-

nischen Oper u. s. w. ausserhalb Italiens.

Algier. Millen im Kriegsgetümmel gegen Marocco
Iriumpbirte die Lucretia Borgia del celebre cavaliere Do-

nizetti, iu ihr die Griffini , Tenor Pozzolini und Bassist

Highini. Marino Falicro desselben Maestro nji&sglückte

cur Hälft.-, weil weder Herr Highini die Titelrolle , noch

Herr Bisi jene des lsraele gul vorzutragen vermochten.

Etwas besser giDg der Belissrio; die Gnffiui war jeder-

zeit der Liebling des Auditoriums uud machte «cblüsslicb

in der Gemma di Vergy — also vier DooizeUi'sche Operp —
einen wahren Furore.

Am 27. August nahmen sämmtlicbe Virtuosi von

hier Abschied und überliessen das Theater der franzosischen

Schanspielerlruppe. Nach geendigtem Vorslellungscursus

gehen sie von Orau nach Couslanline. um das dasige

neuerbaute Theater mit der italienischen Oper zu iostalliren.

Bareellona. Während die Colleoni und Tenor Ver-

ger, zwei langst fertige Sänger, iu Mercadante's gesang-

losem, dicht von Been und Kreuzen bewachsenem Beg-

gente auf dem grossen Theater die Zuhörer beglückten,

trugen auf dem neuen Theater die Di Fraueo, Tenor Cag-

giali und Bassist Meini in der Lucia die Palme davon.

In Donizetti's am 20. Juli cum ersten Male gegebener

Linda di Cbamounix sang die Colleoui, Verger nebst dem
Bassisten Supercbi und Matleo (Letzlerer zum ersten Male

die ßuffopartie des Marehese). Zum Geburlsfesle der Kö-

nigin Christin« gab, man Verdis Nabucodouosor , worin

sieb die Goggi Ehre machte, so wie auf dem neuen Thea-

ter die Boldrini in Douizelti's Boberlo d'Evreux, und die

Brambilla (Giuseppina) in dessen Figlia del ßeggimento.

Um die Hälfte September debutirle die Viale in Bicci's

< Kfd. ) Corrado d'Allamwra , welche Oper diesmal etwas

mehr anzog, als vormals.

NS. So eben verlautet, die italienische Oper solle

auf dem Teatro Nuovo, nach Andern hier gnnz eingehen.

Nächstens ein Mebreres.

Bucharest. Das eben jetzt neu zu erbauende Thea-

ter wird erat 1846 eröffnet; die Vorstellungen wer-

den einstweilen im allen fortgesetzt. Die von Mailand

hierher gebildete italienische Sängergesellscbeft sind : die

Prime Donne Carl und Wanderer, die Camprimaria Luglj,

die Tenore Riecardi, Lauzoni und Ferna*», die Bassisten

Sanli und Berlendis, Buffo Hilaret. Orcbeslerdireclor and
erster Violinist Herr Wiest.

Lima (Peru). Nachdem die Corradi- Panlanelli , die

Rossi, Tenor Zambaili und Bassist Ferrelti hier in meh-

reren Opern von Doniselti, Rossini uud Belli oi Bnthu-
siasmos erregt, sind sie nach San Yago (Chili) abgereist,
um such hier ihre Virtuosität zu zeigen. Von da aus ge-
ben sie nach Valparaiso, wo ein Ilaliener» Namens Pie-

Iro Alessand n , ein neues Theater erbaut, worin Ende
September die italienische Oper ihren feierlichen Einzug
halten wird.

Lissabon. Der neue Tenor Tamberlicb aus Neapel
machte hier Gluck in Donizetti's Gemma di Vergy.

Madrid. Der reiche Banqnier Salamanca, von dem
man sieb den höchsten Glanz der italienischen Oper ver-
sprach , bat die Impresa davon, wegen überhäufler an-
derer Geschäfte, aufgegeben; die besten Sänger waren
auch von hier bereits abgereist; die Basso-Borio and
Salvatori nach Mailand, Tenor L'naoue nach Petersburg.
Es beisst auch, die beiden Theater de la Cruz und del

Principe sollen ganz eingehen , dafür eines der grossleo

|

Theater Europa s neu erbaut werden. Auf dem Teatro
del Circo wurde die Parisina mit der Gariboldi, dem Te-
nor Confortiui und Bassisten Specb fortgegeben.

L'assedio di Messina, neue Opera seria, von Herrn
Espin, Redacteur der hiesigen Iberia musical, wurde be-

|

reils einsludirt, aber nicht gegeben , weil benannter Te-
nor Unanue erkrankte und nach hergestellter Gesundbeil,
wie oben bemerkt , nach Petersburg abging.

Die von, Mailand aus neuengagirlen Sanger sind : die

Prima Donna Ober(meyer) , Tenore Beltini und Paulin,

Bassist Torre; die oberwäbnte (Mailänderin) Gariboldi

wurde zum drillen Male bis zur Fasle 1845 beibehalten.

Der 77. Nummer der Iberia musical vom 26. Sep-

tember zu Folg« sollte näcbslens in dieser Hauptstadt Mo-
zart 'ü Requiem mit der grösslen Feierlichkeit für die Exe-
quier- des jungen Herzogs von Osuna aufgerührt werden.

Odessa. Rössings Barbiere di Siviglja halte an der

Seeci-Corsi eine „persönlich" imponirende? aber gut siu-

|

gende Rosina. Scalese war ein wackerer Figaro, und
1 Piori ein nicht übler Don Basilio, Graziani ein braver
Don Barlolo, Ramoni ein ziemlich guter Almaviva. Ein

hiesiges Blatt machte dabei folgende Bemerkung : „GibJ
es ein Land, wo alle Opern gefallen ? Die Jahrbücher des

musikalischen Europa'« zeigen, dass der gute, halbe Er*
folg und Fiasco sich verhallen : in Deutschland wie 1 :

! 3 : 5, in Italien wie 1:5:9, in Frankreich wie 1:7?
15 ; hier in Odessa ist die Formel 2:2: % oder 1:3:

j 1 oder noch besser 0:4:1; letztere Ziffer ist die be-

ständigste." — In derNorma und Saffo waren die Secci,

Tenor Vüali und der so viele Jahre hier anwesende Bas-

sist Maimi (Giuseppe) die Gefeiertesien ; im Coiumella

(Pulcinella) Herr Scalese und seine Tochter.

Palma (Insel Mallorca}. Die im JuJi gegebene Lucia

'di Lammermoor war ein Siegesfeld für die Mancini-Nola,

j

Tenor Bertolasi und Bassisten Berini. In Nicolai's Tem-
plario, in welchem die Aguilö die Rebecca machte, zeich-

nete sich besonders der Bassel Baaiogi als Briano aus.

Im September gab man noch BeJJiui's Purilani mit ziemr

licbem Erfolg*.

Santander. Während der Badezeit im Sommer wur-

den hier einige Opern mit mehr oder weniger Glück ge-

febeu : J) Furioso von Dooizeui, mit dem Ehepaar Gerli,

enor P/orcel und Bassisten ,S*uz «ls Cajder<io. 2) M*-
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rino Faliero , von demselben, mit benanntem Ehepaare,

Tenor Devese, und Bassisten Oviol« als Israel?. 3) und

4) Eliiir d'amore und Chiara di Rosenberg, mit demsel-

ben , in letzterer jedoch Porcel anstatt Oeresa. 5) Im
Sears moccia sang die Mas-Porcel. 6) Im Torquato eben-

dieselbe mit Gerli's Triumph in der Titelrolle. 7) II Pe-

lagie, vom nur gedachten Bassisten Gerlt.

3Üf Brrietttigunpen. Srite 100 Z. 39 Bijetti Isttretirlo , lies:

iw«iltr Muikdirector. 3. SU Z. 39 Bspero, Uet: Loelftro.

Görlita. Am 6. November, als am Todestage Gustav

Adolphs, wurde xum Besten der Gustav- Adolph -Stiftung

die Schöpfung von Haydn in der Nicolaikirche von dem
hiesigen Gesangvereine unter Direclion seines um wahre

Kunst hochverdienten Directors, des Musikdirectors Herrn

Klingenberg in eioer Vollendung, wie wir es nach allen

vorangegangenen Leistungen mit Bestimmtheit erwarten

durften, aufgeführt. Was Haydn gedacht, ward uns hier

zum klarsten Verslindnisse gebracht ; denn Sänger, Orche-

ster und Oirigent halten sich mit der ewig lebensfriseben

Compositum vollkommen identificirt, und die Wirkung
war durch treue und künstlerische Darlegung des Origi-

nals eine in allen Theilen grossarlige zu nenuen. Fräul.

Emma Babnigg , deren ausgezeichnete Leistungen wir

früher schon in einem Concerte von M. A- Rutto, wel-

ches sie eben so freundlich unterstützte , zu bewundern
Gelegenheit ballen, ergötzte uns durch den Schmelz ihrer

reizenden und glänzend geschulten Stimme. Vollendete

Technik, geistreiche Auffassung, tiefes Verständnis«, see-

lenvoller Vortrag sind Fräul. E. Babnigg's auszeich-

nende Eigenschaften, welche sie auf eine bedeutende

Höhe der Kunslbildung stellen. Inniger Dank sei dieser

zugleich höchst anspruchlosen Künstlerin aus ganzer Seele

dargebracht. Herr Stadtscbreiber Blume, aus Löbau er-

freute uns als Uriel wiederum, wie 1842 beim Paulus,

durch die ionige Wirme seines lebendigen und correclen

Vortrags, und Herr Concerlsängcr Nentwig aus Breslau

entwickelte eine io allen Lagen schöne Bassstirome, und
führte die Partie des Raphael und Adam mit Festigkeit

aus. Herzlichen Dank allen Denjenigen, welche dieses

Musikfest zu verherrlichen kamen! Eine festliche Abend-
musik nnd ein am folgenden Tage von der hiesigen Frei-

maurerloge den fremden Künstlern , worunter sich auch

der um die Aufführung sehr verdiente königl. sächs. Hof-

violoncellist Herr Schlick befand, gegebenes Abendessen
beschloss als Anerkennung so herrlicher Leistungen dies

seltene und hoffentlich recht bald in ähnlicher Weise zu
wiederholende. Fest. Ihm aber, der seine zahlreichen

Kunstgefährten (350) zu solcher Darstellung zu begei-

stern wussle und mit ihnen so herrliches leistete, unse-

rem wackeren Klingenberg unsereu freudigsten Dank!

Leipzig, den 21. December 1844. Zehntes Abonne-
mentconcert, Donnerstag, den 19. December. Ouvertüre
„Die Hebriden" von F. Mendelssohn Bartholdy. — Re-
citaliv und Arie aus der „Schöpfung" von J. Haydn,
gesungen von Miss Lincoln. — Introduclion et AUegro
appassionalo für das Pianoforte, coroponirt und vorgetra-

gen von Herrn J. Rudolph Schachirr aas Wien. —

Seene und Arie aas „II Crocialo" von Meyerbeer, ge-

sungen von Miss Lincoln. — Symphonie von Nils rr.

Gade (No. 1, C moll).

Die Mntdelssohn'mhe Ouvertüre „Die Hebriden"
oder „Die Fingalsböhle •• ist die ernsteste and düsterste

unter den vier Ouvertüren, io denen der Cootponist nach

der jeder einzelnen von ihnen gegebenen Ueberscbrift

verschiedene meisterhafte Tongemilde geliefert hat; sie

ist wobl obne Zweifel aber auch die cbaraelervollste, ob-

gleich sie nicht sowohl Handlungen und Ereignisse, noch

weniger den Inhalt eines dramatischen Stückes (wie dies

bei der zum „ Sommernacbtslraum " der Fall ist) schil-

i dert, sondern vielmehr nur ein wahres Naturbild liefert,

j
Mau siebt fast den grauen nordischen Himmel über sieh,

i bort das Brausen des Meeres, den Wiederhall des Stur-

mes und des Wellenschlages in der wunderbaren Höhle,

das Flattern and Schrillen der Möven; man fühlt sieh

mit einem Worte in eine mit fremdartigen Reizen reich

ausgestattete Meerlandschaft versetzt und staunt die Wun-
der der Natur so lebhaft an, als wenn man sie vor Au-

|

gen hätte. Dass der Hörer io einen solchen Grad der 11-

j

lusion versetzt wird, spricht schon hinreichend für das

,

in jeder Rücksicht wahrhaft ausgezeichnete Werk, and
erklären wir selbiges nnbedenklieh für eines der schön-

sten des Meislers, wenn es auch von geringerem Um-
fange ist, als manches andere desselben. Die Ausführung
war tadellos.

Oer Gesang der Miss Lincoln war dieses Mal weit

weniger durch Befangenheit gehemmt, als bei ihrem er-

sten Auftreten , und schon ziemlich frei. An dem Cba-
racter der Stimme erkenul man die grosse Jugend der

Sängerin; die erslere ist noch nicht völlig reif, sie kann
ihre natürliche Frische noch nicht gehörig entfalten ; und
doch schienen mehrere Töne, vorzüglich die mittleren,

schon jetzt dnreh Verwöhnung sehr beeinträchtigt zu
werden; sie haben etwas Nasales, was gewiss nicht in

: dem Organe selbst, sondern einsig und allein in einer

I fehlerhaften Tönbildung seinen Grund hat. Darum möge
! sieb Miss Lincoln dringend anempfohlen sein lassen, in
' dieser Beziehung recht achtsam auf sich zo sein nnd Al-

j
les aufzubieten, um dieser Angewohnheit rechtzeitig ent-

gegenzuarbeiten , bevor ihre ganz ausgebildete Stimme
sieb nicht mehr gebieten lässt. Abgerechnet eine etwas
zu grosse Rube , welche übrigens bei den ans bekannt
gewordenen Sängerinnen aus England mehr oder weni-
ger immer zu bemerken gewesen ist, war der Vortrag

J
beider Arien lobenswerlb; ia der von Meyerbeer gelan-

gen die vielfachen und ziemlich schweren Coloraluren

I

recht gut, wenn man ihnen auch das Eingelernte noch

j

etwa« anhörte. Ist es, wie wir nicht zweifeln» Miss Lin-

\
coln ernstlich am ihre künstlerische Ausbildung tu tbuo,

so wird sie gewiss in nicht zu langer Zeil etwas Tüch-
tiges leisten, und soll es uns zur wahrhaften Freude ge-

reichen", wenn wir von ihrem Fortschreiten Zeuge sind

und dasselbe atlestiren können.
Wenn Wien einen jungen Glavierspieier auf Kunst-

rasen and ia die Welt sendet, da ist man durch den
Vorgang eines Lisit, Thalberg, L. v. Meyer o. s. w.
gewöhnlich sa der Präsumtion versucht , es müsse wie-

der ein Salon virtuos im wahren Sinne des Wortes, ein
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Tausendkünstler zum Vorschein können, 4er durck neue
Leistungen alle früheren Rivale zu verdunkeln strebt nnd
für die nächste Zeit den Preis in Anspruch nimmt. Bei

Herrn Schachner ist das Letztere nicht der Fall. Wir
sind jedoch weil entfernt, ihm desbalb eine niedere Stelle

unter der grossen Menge von Pianisten anweisen zu wol-

len, freuen uns vielmehr, dass er bloses Imponiren nicht

su bezwecken scheint; bei solider technischer Bildung

bekundet er aoeb im Vortrage eise ernstere Richtung

aeines Geschmackes, und selbst die Composition, die wir

hörten, war, wenn wir sie auch nicht gerade originell,

geistvoll und phantasieret h zu nennen vermögen , doch
interessant und zum Tbeil von guter Wirkung, und eben

im

durchaus anderer Gattung, als ein Virtuos schreibt, der

blos sieb hören lassen will. Herr Schachncr fand bei-

fällige Aufnahme.

Ueber die treffliche Symphonie in Gmoll des derma-
ligen Dirigenten unserer Abonnementconcerte, des Herrn

Niels IV. Gade aus Copenbagen, nnd über den ausge-

zeichneten Erfolg, welcher vor einigen Jahren gleich de-

ren erste Aufführung begleitete, haben diese Blatter be-

reits früher ausführlicher berichtet. Der uns damals noch
ganz unbekannte junge Componist bat sich mit diesem

Werke schnell und sicher die Gunst des hiesigen Publicums

in hohem Grade erworben, und dasselbe ist mit jeder Wie-
derholung immer mehr und mehr ein Liibliiigsmusikslück

des Letzteren geworden. Die Composition ist in der Tbat

so eigenthümlicb, bei aller Einfachheit so höchst originell,

daaa sie gewiss überall die verdiente Anerkennung En-

den wird, wie wir denn auch schon von ihrer günstigen

Aufnahme in Cassel in dem diesjährigen Jahrgänge die-

ser Zeitung gern gelesen haben. Die Motive nnd die Be-
handlung der musikalischen Gedanken treten uns eben
anders and in einem neueren Gewände entgegen, als bei

anderen Componisten; Gade hascht nicht nach Effecten,

und doch trifft er sie ungesuebt und um so sicherer;

die ganze Musik bat einen, um uns des Ausdrucks zu
bedienen, ursprünglichen Cbaracler, sie ist wie ein aus

Stein gehauenes Standbild , so fest , gediegen und gross-

artig , und dabei doch von einer inneren Wirme durch-

drungen, die sie dem Laien vorzugsweise zugänglich

macht und lieb gewinnen lässl. Kurz, es ist ein Werk,
dem eine liogere Dauer vorauszusagen ist, als manchem
anderen dieser Gattung aus der neueren Zeit. — Unter
der tüchtigen Leitung des Componisten führte das Orche-
ster, unseren verdienten Concerl meisler David an der
Spitze, die Symphonie meisterhaft aus, und nach jedem
Satze wurde dem Schöpfer derselben reicher Beifall, am
Schlüsse aber einstimmiger Hervorruf zu Tbeil. L. R.

starb hIX fe'ni, ^ ^""^ Gestern früh
starb h er wenig« Munden nach einem ScblagnW

, der
ihn während der Vorstellung im hiesigen Theater am vor-
hergegangene» Aiend getroffen hatte, der Buch- und Mu-
sikalienhändler Ctrl Pnedrich Kistner, Mitglied und Cas
sirer der Buc hiidlerdepulalion

, Mitglied des Concertdi-
rectonum. urf M.td.rector des hiesigen Conserva.or.ums

tZ^PS&Z rCbe^S60 F"UOdeD
'

Zum Titelkupfer.

Die
i

Le;r der allgemeinen musikalischen Zeilonir er-
hallen hierh das Portrait Chopin 8 , nach einem
Reiter vonoW in Par.s. Eine biographische JVottz,
welche mcl zeitig genug erlangt werden konnte, um
in dieses Sek der Zeitung — *

soll spater lcbfolgen.

Feühietob.
Nach «Ir Statistik de. deutschen Tbe.ter», welche Louis

f«.Ä.,'^
0Mdd?,Mke,

UZeiUebrift rür ThMt" «««.««
ih 117 J *l n'

Jf,It " ?"«"»»" "5 d«t»ehe Tbcatrr
mit 147 J) lo-Oprnsteu. nämlich 89 Sängern nnd 18 Sän£

L
D
.'!"5Li

,r Orciclermitglieder an' dieaen särnrnUich«Bahne, bat* 20*9 Das z.blreichste Oiekrstcr hs, „er i "m'i95, dann foldts Karntbnerlhorlbeater ia Wien mit 77 _ d.,
kleinst« ist , i. M.rbarg oiil II Mitgliedern.

Der nia-läadiscb« Verein sor Beorderung der Tooknost bat

Spontiui de. dinis«hen Daaobrnga - Orden erbaltea. Die
\erania*»u«l.i B g a b die erste AnBubroog seiner Vesta«, ia
».«nenhsgen.

In Berhmllle nit Anfang Novembers efa von den dusleen
MösiidireeU/w/fa» Schneider erricbleles Institut Ihr Oemrv
•?»« !• L« »relee. Nach dem Hr.speetus ist der Zweck die
Mitglieder ,rren «od Dirnen, dureb Ausführung grosser Opern
im iulo- Bfcn»eiublfge«aoj auszubilden. Die erste Oper, w/ute
aasr.lubrt 'den sollt«, ist Do. J...._ Bekennt««* b.t AcW
aer bereit* abnlicbes Institut für Kirchenmusik erriebtet.

Di« RSn von Prensseo bat dem Conponistea David Ihr-manu h.nghr Dedieation de« „ Cboralbuches für Kirche andHaas emntdcoe Denkmünze mit ihrem Bjjdeisse verliehen.

In Loa erschienen vier musiknliscbe Zeitaebriltee : The
Mseslr«; TWieel «orld ; Tbe mnsieel Bxaminer; TV drsma-
Ue and md| Review. Die erstgenanole ist jedoch anlangst
auch vierm4ielirfl> "—'->— ~' • 1 »«<»S«.

Ankündigunen«
In allen Buchhandlungen ist zu haben :

ei. Cr. «Jlrberf» kleine Ihecvedaeh
-
prneusche

Vonschule
•der die wichtigsten Hegeln der Tonaelakaiut in ihrer Anwendung

in zihlreichen Ikitpidea and Aufgaben. Bin Lehrbuch mnnebtt
tUr Priparsnden - Anstalten, im welch» Jhoglinge Cur die hebere

'nW^LdT tS*n j tt
7"

Masik gl lieh nnd
Ist atedi Jessen ia _

aa«i Seil (errickt in möglichst (Jeordncter .Stuirnfolfr nach
den Gm sen der berühmle»ten Toalehrrr. Gr. 4. schon nu-
Krautlet.jeiawr, Voigt. 1> Thlr. oder 5 Fl. 9 Kr.

Wabrecinrs virljulirigcn Inl.rnchle in der Theene der
Musik hatte Herr Verfasser Odr^enhell , die

ed by Google
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«fett« nfcd UUUmf*- « e*ke.»e. denra * WM«J
rlra.« .«r£ Titel „e..u b«.eUb.eie SpW« d.r

Lrcrhe« den Umfanß, w« e. .ahngen n.d .,raorr« •«.«. Seine

p,nKr«.ivr„ Fortgänge «* SebWrcn. bM h» Wewatlfeke ker-

Vu,Z" bcrn.Rt «cb o« .>ea>rBd.n»«i. m.l ktrter-a Andclui^cn.

Wer i. gilt 1) *« H«««>. ««! *» .««er MknleraBg d.ene»-

j-. Bci.piele nad 3) «U Prüfstein ibrer ncbiigm Auff»..ung die

Aufn.bco darüber für de. Schüler, drrge,l.lt, A» dleaer, wn w

den Regeln fc.t ra werde., tit »llc .clb.lrer.rbac» »«.
.

I>.bt»

aoH die»r» Werk dcaro Lekrtra. welche laage Le«e fir dir abbere

* a, die we.eatlicb.len l>i«.le leitte».
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In der T. T»llBW*lll'«:nen Bach- und

lug («f. ddnmfay) in Berli. »Ud. K> ehe« eraeäea

UfklAhl C. Ol». 8. /nlradWi.» et f'mrimlims p—r U V\»-

lm .»« .ccomn" 6ncmc.l de Pi.no. Prei. I T»r. 8 Sgr.

Op. C. Brüx Romanen p»ur U «'K>foa(ou tolooeello) «*ec

.rfnli.p»rnrmrtit d« PUb«. Prei. 20 Sgr.

(lold.rhnildl. Op. 9. »•»«. 1

noforie * 8 miim Prei. '2
'2} Sgr

KclMlier't 7 «•- «ad »weiaümmig. KjndeHieJar

Wkle? .ad lloffmaan »•» F.lieraUken mit Piaa*. Op. 1ÖO.

*'* Sgr.
. . „ . .

Pnnner«ll'l Leicble and fortaebreitende Solfegg.en bm! Begl«.-

tung de» Pi.no. 8 Lieferungen. Snb.eriplUn» - Prei» k W »gr.

_ 80 S„lfrßgien für 8 Slinw.cn mit Beglritung de. PU»0. 4

Liefcraagrn * M ™»
Beide Werke .ind im ko.igl. PnrUe» Conwmtariam Ml

le» Nor».l.eh.le. k-r.nkrei.fc. ci.rcn.krl, .1«""^^^JT
iHbehaa.tr» für den eealen Clajier- nnd GeaaBgustemcht »aga-

mrin br.uchb.ren mustkmluekrn ABC rou PaBJeron »•

Berlin, *rr.l>« ln Ker'- Ii Buch- nnd Mu.ik«lienh..dlung.

Hei B. ««kott'i »--nen i-

•reckt

i

Op. IT.

Op. 11. Seine de I 8

ain.. Preif 80 Sgr.

Bade dieae» Moa.ls rerlauen die Prene:

Weber, C»rl Marl. V., OriomMwUer kr PU.of.rte i

8 ..in..
Daraelbe k 4 n»i»e.

_ Deridbe ia Orebratrratimmen.

HlrfMtalllt Op. 7. fimtoife über ei» Thema aus der O/ier:

/ .,-,„ dj ;.,,.H„ir rmm/r für >'i.line mit Orcbe.ter.

U*..clbe für Violine mit Pwnofortr.

UullRk, Tl.., Op. 22. /.« s-ie/ie. Pieee e.ra.1. Ponr Pi.no-

forte k 3 m»in.. «n Sl"

peatb.

Alkan, C. V., Le prenx. etad. de eoneert.

Le ebemin de fer, etnde. Op. Ü7.

4rtöt . J. , Grniida P»ntriiie Mir l'fcjBia« aal

JL-^W. bTiiui .ree .ce. d orckeatre -«^ «Jc «J,
V.ri.lio„. cnccrt.nl« p.nr Cb.nt et V.ol.o .»ee MC. de

_
P
l
n
r.r.«a

P
e F»t.i.i< de eccert .rec'M dT»rebe«*e «n m*

_P
""r.»!Ücc de Rdd, l«in.erite .rec. .cc. de pi»»o. Op. 80.

BunmAller, Fred., « M.ree.»» brill.nt. +J>**\.?t
85) No. i. Rondino rar I. Polk. f.ronte *• JVol,e"»e

«riee. No. X. Lor.ß«, P.ntoM«. Na. 4. VJ.« br.ll.ate. Na.

No. 0. Cpriee eo fnraM d'ätad«.

Tauhrrt

,

88i Sgr.

.. Prei. 80 SC r.

F., Op. 61. 91 PUn.forfcS.lo. Prei.

8. I* ekacbett«, fialop.

— Noorrll laaMork*. n_ r»ri

DrriHcluick, A .. Linq.iet^e. «oree.n de eoncer, Up .

Fontaine, A., 5 Br.nd. dno. cone. ponr 8 T.olo«.. Op. S«.

18 Ktnde« ponr Violoa «ree .ce. de P1.00. u». *o.

-le«, M., liraeee, d. ^ Oj.
ÄJJ.

i.
™ ' — - — — . .

V.rUtioa. «w un C.r.tme de

Im VerUge ron Kai. Be»«C 4e in Berlia.et-

Romanxe für Pi.no. Op. 87. Pr. 12t Sgr

,. Op. 88. Prei. 18 %r.

Vitr Lieder far eine Sing.limme mit PUna. <*P
t; t

8*" P
/;.J^

S
£'i

Croet der Liebe. Gea.ag für eine

PUa.. Op. 48>\ PreU 10 Sgr.

ümeJUwrfur *>..

» «nilivaa ~~ —

m.rebc »ur nn tbemr de

tet de Lanner T.riee».

V" mite. Op. 145. No. 1. Mb

U M.r«nerile. n^iadi« N«. 5

UUne, r.l« briU..te. Op. 144

tolne, M. Julie, N»l»e briU.nte.

No. 5. Le. R.mier», 8 r »1-

hrorita. No. *

AUgcmeraen Beifall gewannen der

leiebte« Aaifäbrb.rkeit halber

frM 'Karibolo p.rtom, cb»n«on tr.ntcrite.

ton du Bearn, tmarrite

Op. 4(1.

Hucken'a 7 leickte Ucder mit PUn.. Op. 58. 88 Sgr.

Hot-p, bnpp! SpmnKcd nnd Wiege.Ued der Dilia Helen, ga-

boren » Küdke»-. .«»otkig.len GetÄngen. Na. 4 «>d 6 ..nd «.eh

.ouafübrcn

1,1»' ' BT., «

— — Le ch.n^M

Pr.iü. nt. B., « FJode. de gear». Op. M
firaade PavhiUie «ar rtotma. Wp.

Roxi llri). H~ Gr..de F.aUWe k 4 ,

HOMlnl, «..La foi. Ie.prr.»e. et la

Tftiv de fcmmei.

SKorl, C, VariatlBB» rar

aree aec. de PU.o. Op. 4.

tVolll. 4 M.«.urk.» B.Ü

\ M.aourka. origi.alea.

V B.ll«de. Op. HO.
La Priere. Naetarne. Op. II'

«in. .ur Othello.

5.

wird

stände
i Jahrgang

für die

Die Allgemeine Iislkdisete Zeitung
^ Neujahr 184,1 ihVcn 47- Jahrgang heginnen und wieJ";^ ^
, des Musiklehens hesprechen. Ihr Preis hleiht unverändert »i

3 Thalcr für dei

'k Nummern nebst Beilagen und Register. Die Inserüon^ebühren betragen
.

jV^fj.

«spaltene Petitzeile. Die Allgemeine Musikalische Zeitung ut durch alle Po.Ui.te
•

«ndIBt

Inngen zu liehen. Geeignete Beiträge werden von der Bedachen gern angenommen un
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ndig
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